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Quelle & Meyer Verlag in Leipzig

lB(|Tenfd?aff unb SiUung
Ginsefbörfletfungen au^ äffen ©ebiefen be^ IDlfl"en^

rr\ie Sammlung tpid ben Xefer fc&neü unb mü^elo^i, D^ne

'^5ad)fcnntnifle Doraueisufe<?en, in büö ^erildnbnl^ öffucHer

tDi|Tenfd)afffid?er Sr<5gcn einrühren, i^n In ffdnbigcr Sßl)Iung

mit ben 5orffd)riHen ber :B3ifrcnf(^aft Rolfen unb i^m fo

ermogfid^en, feinen iSilbung^freiö ju ertpeifern, por^onbene

^enntniffe gn vertiefen, fotpie neue 2(nregungen

für b\t beruffic^e ^dtigfeit su getpinncn.

3e5er Sanb umfaßt 124—196 ©eitcn jutn Xeil mit lai^iv. Sfbbilbungcn.

Oeb. je nad? Umfang VI. 3.- biö 2«. 5.- u. 3:euerung^$ufd)(. beö XicHao^.

}te(idion

€inffi^ning in 6ic aflgcmcfttc Kc-
ügion&gefd^lc^t« Don pcof^ffor r»r.

ZI. Söberblom «•

DolfsUbtn int €an6e ber l)lbel

Don Prof. Dr. m. löt?r 2. 2lufl.

Sabbat «nb Sonntag Don profef-
for Dr. ^. Uleinbolb *f

€lnffil?ning In bas 2tltc ^eftament
Don profeffor Dr. tH. f obr »«

Die pocfic bis nUixi Ccftamcnt»
Don profeffor Dr. <&. König
<0cfc^ii^lc bes 3nbcntum» Don
profeffor Dr. ß. IHeinboIb «

Dopib nnb fein .Zeitalter Don pro-
feffor Dr. B. Böcntfdj «

Die ifraelitlfc^cn prop^ten Don
profeifor Dr. tD. Cafpart ^
Das Cbriflentnm ^^ünf Dorträge oon
(Setjeimrat prof. Dr. C Com i II, |

Prof. Dr. €. oon Dobfd?ü^ (J^e»

tjeimrat prof. Dr. tD. r7errmann,
prof. Dr. ED. Staerf, <3cbeim- |
rat prof. Dr. (2. Crocitfcti «^ |
(Tt^riffns Don profeffor Dr. 0.
p^oltjmann 2. 2Iufl. *

paulns Don prof. Dr. 21. Knopf
Das aroftolif^« «^lanbcnsbePcnnt-

nls Don prof. Dr. K. Cbieme
Die etvjngcfifc^e Kix<^e »nb n?re

Keforntcn Don profeffor Dr. ^. |
27iebergön
Das «Cbriftcntnm int n)elfanfc6au- |
tjnasPampfe ber (Beqenroart Don |

prof. Dr. 21. ^unjinger 3. 2IufI. i
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WISSENSCHAFT UND BILDUNG

«gittIcUung in bU p^ilofop^te Von
profeflorDr. p. menser 2. Slufl.

<0cfd?lrf)te bcx pI?iIofop^ie Don
profeffor Dr. 21. IRcffer 3 Böe.

4. ^ufl.
p^ilofopMc 6er <0egcnnjart üon
profeffor'Dr. 2J.tneffer 3 2IurT.

X)ie It>cltanf<^auungcn 6cr ©egcn-
wati in ^egcnfa^ unb 2tusgleidj

Don Prof. Dr. C. ID e n 3 i g 2. 2IufI.

£?auptfragcn b<ix fcbcnsgcftaUnng
Don profeffor Dr. 2(. :^un3inger
2. 2tufl.

Kouffcau Don (ßel^eimrat pro*

feffor £. (Seiger *
3mtttanöel Kant Don profeffor

Dr. (g. r>. Alfter 2. 2tufl. •«'

(ginfü^rnna in 6ie pft<^oIogic Don
profeffor Dr. ^. Dyroff 4. 2IufI.

Unfcre Sinnesorgane unb i^re

,^un!tionen Don profeffor Dr. (£.

tnangolb 2. ^lufl. »
fcib «n6 Seele Don profeffor Dr.

^. Boruttau *=>

2(bri# 6er geiffigcn <£nficitflung 6es

l{in6es Don prof. Dr. 21. Bübler
C^araftcrbiI6ang Don profeffor
Dr. Q:^. (Elfenl^ans. 3. 2IufI. «-

«Einführung in 6ie pä6agogif auf

pfyrf^ologifdjer (5runblaac Don
profeffor Dr. ID. petcri *
prinzipielle (SrunMagen 6er pa6a-
gogif un6 Di&aftif Don profeffor
Dr. tD. 2lein «-

(Sprod^e / £iferatur

Unfer Deutfcfe (Einfüfjrung in bie

ITTutterffrad^e von (Sei]. "B-at pro»

feffor Dr. ^r. Kluge 4. 2IufI *r

fautbiI6«ng Don profeffor Dr. £.

Sütterlin 2. 2IufI.

Deutfc^e Dichtung in i^rcn gefcijid^t»

lid^en (Srunb3ügen Don prof. Dr.

Sv. lientjarb 2. 2tufl.
'»'

Das tUärc^en Don prof. Dr. ^r.
DonberScycn 2. 2iufl. *
Der Sagcnfreis 6er Hibelungen

i Don prof. Dr. (5. ^013 3. 2tufl.

1

!5:effing Don (5ei^.=2l. prof. Dr. H. m.
1 tOerner f 2. 2lufl. E^erausgegeben

i Don prof. Dr. (5. IDitfotüsfi »
I

Das flaffifd^e IPeimar Don prof.
i Dr. (^r. £xenbarb 4. 2Iufl. •>«•

I

€infübrung in (Soet^es ^auft Don
I

prof. Dr. ^r. Sienbarb 5. 2tufl.

I
Sc^n)ei$er Did^ter Don profeffor

' Dr. 21. ^rey 2. 2lufl. *

ffutiflf

I

(Einfügung in 6ie Üft^etif 6er <0e-

genn?art Don profeffor Dr. €.
1 IHcumanu 3. 2lufl. »
i

Das Srfient 6er IX^tlfcüf Von pro-

I feffor Dr. €.ineumann 3. 2lufl.

j

ttTufifalifc^e Bil6ung un6 Srjie-

j

^ung $um mufifalifc^en ^ören Don
I

prof. Dr. 21. 5 d] er ing 3. 2IufI.

I

(0run6rif 6er lltufifmiffenf^afi

I

Don profeffor Dr. phil. et mus. B.

j

2?iemann 3. 2tufl. »
Das Klaoier un6 Klapicrfpiel Don
profeffor Dr. (£. S dj m i t) «•

Zno$art Don prof. Dr. ^. ^rljr.

D. b. pforbten 2. 2IufI. *
Sect^open Don prof. Dr. £?. ^rljr.

D. b. pforbten 3. 2lufl. »
Hid>ar6 IDagner Don profeffor Dr.

(g. Sd^mi^ 2. 2JufI.

Schuber! Mn6 6as 6eutf<^e £ie6 Don
prof.Dr.H?.ü.b.pforbten 2.2[ufl.

<Zaxl IXlaxia von ibebec Don prof.

Dr. £?. ü. b. pforbten *
Kobert Schumann Don prof. Dr.

B. 0. b. pforbten *
I

<£briftti(^e Kunfi Don Super-

j
intenbent 21. Bür!ner **

! (Ebriftltd^e Kunft im BiI6e Don
i
prof. Dr. (5. (Sraf Dit^tbum*

j
Stä6tebaufunft Don Stabtbauinfp. j

i Dipl.-3ng. (Sl^Igö^ _
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WISSENSCHAFT UND BILDUNG
Centfc^ 2JTalcrcl feit 1870 Don
Prof. Dr. ID. IDaet3oli) 2. 2tufl.

€i53ettn.tlrgcfd?tcf>tc öcsHtcnfc^en
Donprof. Dr. 3.poMig S.^Iufli.

Die 3n&ogcrmancn Von prof. Vv,

0. Scbraber 3. 2Iufl.

itltoricntalifc^e l{ultur im BiI6e
Von Dr. 3- junger unö prof.
Dr. E). €amer •*

Die babylonifi^e <0cifiesfuItur in

ihren 3e3ietjungen 3ur Kulturent-
micflung ber IHenfdiijeit Don prof.
Dr. £7. IDincflcr 2. 2IufI.

Die l{ultur bcs aifcn Jlgyptcn Don
prof. Dr. ^rl^r. VO. v. Biffing
2. 2[ufl.

Die agäifd^e l^ultut Don prof. Dr.

^rl^r. H. ü. Sidjtenbcrg 2. 2IufI.

<J5riecC?ifc^c Kultur im Öil6e €in
Bilberatlas Don prof. Dr. ^. Sa»
mer 2. 2lufl. ^c«

Dom (Bricc^cnlum jum (C^rificn-

fum Don prof. Dr. 2t. Bauer «^

Dom 3"^«"*«"^ $u^ C^rifienlum
Don prof. Dr. 2t. Bauer '«^

Kömifc^e ^Kultur im BtI6e (Ein

Bilberatlas Don prof. Dr. :^. £a-
mcr 3. 2tufl. ^
^ur Kufturaefc^id^te Tloms Von
(^etj. 2?. prof. Dr. C t^. B i r t 3. 2tufI.

Dos alte Kom Sein tDer^en, Bfü='

ben unb Dergeben Don prof. Dr.
(P. Dtebl 2. 2tufl.

CCäfar Don E7auptm. (5. D e i t i^

n>eft6entfc^Ian6 $ut KSmerseit
Don prof. Dr. ^. Dragenborff
2. 2tufl.

Die getmanifc^en Heic^e 6er Dot-
fern>an6eruna Don prof. Dr. £.

?djmi bt 2. 2tnfl.

(J5run65üge 6er Deutfd>en JUter-

tumsfun6e Don prof. Dr. ^.
,^ifcbcr 2. 2tufl.

DeutfcBe ^Jttertümer im i^al^men
iijiyiamiuuiaih,»ifci«Mwiffl8iwiattJiiuiutiftiii>wüuiiiiat)iJ3^^^

öcutfdjer Sitte Don prof. Dr
®. «auffer ^
nie6er6eutfcf?e DoIf&fun6e Don |
prof. Dr. 0. Sauffer
Das 6eutfc^e f^aus in Dorf unb |
Stabt D. Prof. Dr. 0. Sauf f er |
Dom Difingerfc^iff $um ^an6eU-
tauc^boot Deutfdjlanbs Seejdiiff-

faljrt unb Seetjanbel oon ben 2ln»

ydnaen bis 3ur (5egcnn>art Don
pro'f. Dr. B. Sdjmeibler »
DeutfcBe Kultur 6es JlTittelalters

im Öll6e D. prof. Dr. p. £7erre
Kulturgefc^id^te 6er Deutfc^cn im |
Mittelalter Don prof. Dr. (ß.

Steinl^aufcn 2. 2tufl. *
"Kulturgefcbic^te 6er Deutfc^en in

ber ZIeu3eit Don prof. Dr. (5.

Stein t?aufen 2. 2tufl.

Die 6eutfc^e Hepclutlon (1548)
Don <5ctj. Hat prof. Dr. (2. Bran-
benburg 2. 2tufl. •>«-

Die ZcSnit im £an6friegc Don
(5eneraIIeutnant 2t. Sdjmarte»
Seel?el6en un6 2l6mlrale Don Di3e-

2lbmiral £?. Kirdjtjoff ^
Die Kultur 6er 2traber Von prof.
Dr. £?. ^ell 2. 2tufl.

Znof)amme6 un6 6ie Seinen Don
profeffor Dr. £?. Hecfenborff* |
DlepokrüSIfer Don Dr. ^.Byi? an |

35ürgerfun5e un6 :5olf£J5

i»irffd?afffi{(eftre

€infü^rung in 6. Kcdji&n?iffcnfc^aft

Don prof. Dr. (S. H a b b r u dj 3.2lufl.

Staat un6 (ßefcüfc^aft Don pro-

feffor Dr. 2t. Dierfanbt 2. 2tufl.

<B>run6nnien 6e» 6«utfcften Staats- |
wefcn» D. (Seb.ßofr.Dr.K.S dj m i b t

5taat«bürgerfun6e Don (Setj. Hat
|

prof. Dr. €. Berntjeim 2. 2tufl. I

politif Don profeffor Dr. ^r. |
Stier-Somio 4. 2tufl. ^

Unfcre (ßerid^te uni> il^re Heform |
Don profeffor Dr. W. Kifd? ^

Kinmi iHiuiammMtiinuiiUiiHMiiiWiiiiitmiiiiin



WISSENSCHAFT UND BILDUNG
Die 6cutf(^e Hcic^spcrfaffung Don
(Set^.Hat Prof . Dr. pl?. § o r n 3.2Iuf I.

Die ^anptti?coricn 6cr Dolfsioirt-

fd?aftsleljre Don profeffor Dr. ®.
Spann 6. 2lnfl.

Sociale n. ipirffc^aftspolitifc^c 2Xn-

fc^annngcn in Deutfcf?Ian6 oom Se»
ginn bes 19. 2<^k^k' bts 3ur (gegen-

mart Von prof. Dr. p. lU o m b e r

t

(Brttn6probleme>.t)oIf&n)irtfc^afts-

Ic^te Pon prof. Dr. W. E^eller

«£inffil?rnng in 6ie Dolf&irlri-

fc^aftsleljre Pon profeffor Dr. ID.

IDygodsinsfi 4. 2lufl.

PotPsiülrifc^aft uni> Slaai Von
profeffor Dr. €. Kinbermann
Die Hauptprobleme 6er Sojialifte-

rung Pon prof. Dr. 21. 2imonn
Die prayis {»es Banf- nnb Börfen-
n?efens Pon Fantöircftor^-^tetn.
berg 2. 2IufI.

^
-«^

Die ®roffta6t u. itjrc fo3talen Pro-
bleme P.prof. Dr. 21. IP e b e r 2.2IufI.

Die Kleinroo^nnng Stu<)ten 3.lDoij='

nungsfrage Pon Bauöireftor prof.

,^. Sdjumad^er 2. 2tufl. "^

Der Jniitelftan6 unb feine mirtfdj.

Sage Pon SYnb.Dr.3.iPernirfe
Die ^rancnberoegnng in iijrcn mo»
bernen Problemen Pon E^elenc
Sänge 2. 2lufl. -^

2tbri| 6er Sojialpolitif Pon Dr.

£. f^eybe «>

?urforgen>efett Pon prof. Dr. Ctjr.
"*<

[ 11 m P e r «•

Sosiale Säuglings- tj. 3ugen6für-

forge P prof. Dr. 2t. U f f e n i-» e i m e r

Pon 6er fjarfe jum Pflug (Barten

u. ^elb, Sauern u. ^irten in unfe-

rer IDirtfd^aft u. (gefd^id^te Pon
prof. Dr. €b. £?al^n 2. Derb.2Iufl.

I 3oo(ogJe un5 Sofantf
Einleitung ju joologifc^en Beobach-

tungen Pon prof. Dr. ^. Datjl

j

Der Cicrförpcr Seine ^orm unb

I fein Bau Pon prioatbosent Dr. €.

ji^erest^eimcr -^

I

ifif^t un6 €^bzn im Cierreic^ Pon
profeffor Dr. IP. Stempel! »

I

Die Säugetiere Deutfc^Ian6s Pon
I

priDatbo3ent Dr. £^ennings «
i Einleitung jur Beobachtung 6er

I

Pogelroelt Pon profeffor Dr. (£.

;

g immer 2. 2^ufl.
•«'

! DasIPafferpogellebeitPon Stublcn-

I

rat Dr. X Poigt »

I

Das Sc^moTO^ertum im Cierrei<^

j

Pon £7ofr. prof. Dr. £. o. (Sraff

Cier- u. Pflanjenlebcn 6es ZITeeres

Pon prof. Dr. 2t. ZT a t f^ a n f n »
Einleitung jur Beobachtung 6er

pflansenroelt Pon profeffor Dr. ^.
2^ofen 2. 2tufl. »
Befruchtung un6 Pererbung in^

pflanjenreic^e Pon profeffor Dr.

(Siefenl?agen »
pflansengeograp^ic Pon profeffor

Dr. p. (Sra ebner *
p^anerogamen (Blütenpfi[an3en) Pon
profeffor Dr. €. (St!a nnb Dr. H.
mnfcbler *
Zimmer u. Balfonpftanjen P. (Sar-

teninfp. p. Dannenberg 2. 2lufl.

tKryptogamen Pon profeffor Dr. IIT.

ni ö b i u - »
Die Bafterien un6 i^re Be62utung

im praftifc^cn £eben Pon profef-

for Dr. ^. miet^e 2. 2tufl. *
Unfer (Barten Pon (5arteninfpef=

tor ^r. ^akn

j

gebensftagen Der Stoffroed^f el in b.

I

Zlatur Pon prof.Dr.^.B.2ttjrens

I <0efun6^cit un6CebcnsPlugl?eit Pon
i (Sei?. Sanitätsrat Dr. 21. paafd^
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^(WISSENSCHAFT UND BILDUNG
Tivixici üxib (Scnufmitiel, itjre Seg-

nungen unö (ßefal^ren Don pro»

feffor Dr. (^. müller
i)er mcnfd?Uc^c Organismus uni>

feine (5ejunöerl?altung Pon 0ber-
ftabsar3t Dr. 21. inen3er «*

i

£cil) nnb Seele Pon profeffor Dr.
|

^. Boruttau ^^
j

Das HerpenfYftem u. bte Sdjäblid^»

fetten bes täglidjen Sebens Don
I

Das Kelc^ 6er IDoIfenu.6erttieber-

fd^lage Don prof. Dr. C. Kaf fner
^immelsfunbe Don profeffor Dr.

y. marcufe 2. 2tufl.

Die €Ieftrl5ität als Clc^t «n6
KraftqucUe Don profeffor Dr. p.
(Eberstjeim 3. 2lufl. •>«•

Starfftromtcd?nif Don profeffor

Dr. p. (Eoersl^eim »
Prof. Dr. p. Sdjufter 2. jlufl.

, <£ieft,oc^eTnie Don profeffor Dr.
Unfre Sinnesorgane «n6 Ibre ^unf-

I jp 3 gj.^^jj^<
^ '"

tionen Don prof. Dr. meb. et pljil.
i <^s^u._ ci^**:... /<Ef^*,uA. ««j<

(£. ITTangoIb 2. 2IufI.

StoffiJje4fcI u. Diät pon ©efun6en
un6 ^ranfen Don 6efj. Vflebi^U

nairat prof. Dr. C. 21. (£u)alb *

Die Doifsfranf^eiten unb i^reBe-
fämpfnng Don profeffor Dr. W.
2lofentt>aI »
Die Hygiene 6es männlicfecn ®e-
Jd^lec^tslebens Don (ße{?. VTubi^xnaU
rat prof. Dr. (£. p o f n e r 4. 2luf I.

(Sefunb^eifspflege 6e5 IPeibes Don
Prof. Dr.p.S t r a

fe
m a n n 3./4.2tuf l.

Die ntoberne Cl^irurgic
f. gebtlbete

Saien Don (Sel^eimrat prof. Dr.
B. 2!iIImann5 ^'

0eo(ogte /&eoQtapfjk
fUflvonomk/Mneraiom
©runölagcn 6er allgemeinen Geo-
logie Don Konreftor Dr. p. XD ag-
ner 2. 2tufl.

"^

Die pulfanifd^en (Senjalten 6er <£r6e

I
Don (Set^etmratprof. Dr. 2t. ^aas

j Vk 3o6enfc^ä^e De«tfd?Ian6s Don
prof. Dr. £. mildt Bb. I u. II

j tltitteleuropa unb feine (5xen^mat^

I fen Don prof. Dr. (5. B r a u n ^
Die 2IIpen Don profeffor Dr. ^.
inad^atfd>ef 2. 2lufl. ^^

1 Das IDetter unb feine Bebeutung

für bas praftifd^e 'Eehen Von pro»

feffor Dr. C. Kaf fner 2. 2lufl.

hörbare, Sl^^tbare, €Ieftrif<^< unb
Höntgenftral?len Don (5el?. 2lat

i profeffor Dr. ^r. Zleefen »
1

Celegrapljie nnb SJelep^onte Don

I

Selegraptjenbireftor unb Do3ent ^.
I
^amadjer 2. 2lufl. -«^

1

Das iidjt im Dlenfte 6er lITenfc^-

i

^it Don Dr. (ß. Seimbadj «•

j
Kof?(e unb €ifen Don profeffor

:
Dr. 21. Bins 2. 2IufI. »
Das^ols Don^orftmeiftcr^.Kott»

I
meier unb Dr. ^. Utjlmann «-

1 Das 23u£^geit)erbe einft u. je^t Don
j
trtufeumsbireftor Dr. 21. 5 dj r a m

m

' Die (Särungsgewerbe u. ibre natur»

j

n)iffenfd)aftlid^en (ßrunblagen Don
profeffor Dr. H). :^enneberg unb

' Dr. (5. B b c *
IXlild} unb 2TloIfereipro6ufte, ifjre

€igenf*aften, gufammenfe^ung u.

i (5en)innung Don Dr. p. 5om=
merfelb »-

, Ho^ftoffe 6er Sei;tilin6uftrie Don
: (Set).Heg..HatDipl.Ong.t7.(SIofcv

I 2. 2IufI.

I

Spinnen unb ^»irnen Don (ßetj.

i 2leg.»Kat Dipl.-3n9. ß. (Slafey |
Die Ccyttlin6uftrie ^erftellung tej= |
liier ^V'ädie'i ebilbe Don (fteli Keg..

Hat Dipl.=3ng. ^. ©lafey »
Unfere KIei6ung un6 IPäfd?e Don
Direftor B. Brie, profeffor p.
Sdjul3e, Dr. K. IDcinberg »
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Verlag von Quelle (? Meyer in Leipzig

Rudolf Herzog

©ermaniettö &oiicr 230 ezikn m. fed?^ ed)w<ixp

tpeipgeichnungcn Don prof. Öngetef. (3cb. jyt. 6.— : : : :

€ine föftlid^e (5abe bes gefeierten Dicfjtcrs für bie literartfdje tDelt

anlä&Iidj feines 50. IDiegenfeftes, €ine gemaltige itufgabe, bie fid?

ber rajtlos Scf^affenbe gefteüt t^at unb bie nur ein gan3 großer
n)ie4er3og3u meiftem oermag, lUtt üppiger bidjterifd^er pijan-

tafie l^at er bas alte Sagenroerf burdjranft. j" feiner feingemei^elten
Spradje 3iel}t ein ftürmenbes f^elben- unb Sagenlieb an uns oorüber.

IDeiten Greifen unferes üolfes ift bie Sd^önt^eit ber germanifdjen
(Sötterfagcn nodj nid^t aufgegangen. Sie werben fie mit ftaunenber

Seele aus bem IPerfe trinfen?

Preu^en^ &t^(itiäfie 3i.-4o.:^auf. 39o6.mit

3at}tr. :Si(bern Don prof. 31. ^ömpf. (§iebunben "XR. 6.60

„IPie einen 2?oman, beffen f^anblung n?ir mit Spannung folgen, lefen

n?ir biefe Sd^ilberungen, bie uns bodi 2lltbe!anntes in gan3 neuem
Sidjfe unb §ufamment^ang 3eigen. ßerrlidjeBallaben untere

bred^en 3un?eilen ben Sauf ber I)arftellung. (5ebid)tc wie „2?I^einberger

tLa^e", „Bei Corgau", „Blüdjer 3iel?t über ben Hinein", „König XDiU
belms ^elbenfd^au" unb anbere me^r iperben 5U ben perlen p a^
'triotifd^erDid^tungen 3äblen. etiles ift ba3u angetan, biefe

(5efrf)id>te preu^ens 3U einem D I f s b u d^ werben 3U laffen."
=I)cutfc{)c 9leöue.

Jiiiier /Xob Utt5 Xm^i ^xmmbmz. 6i. bi^

20. !Xaufenb. 156 6eifen mit :Sud)fd)mucf. (3eh. T]. 2 —
„£ a u t e r e s (5 o I b ber Didjtung leudjtet aus £?er3ogs Werfen . . .

(£s gibt wotjl faum eine Stimmung, bie ben Didjter nid^t 3ur (5e=

ftaltung gebrängt, beren 2Iusbru(f ii^m nidjt gelungen wäre. Die
Spradje ift madjtpoll, ijinrei^enb, babei nie ge3wungen, fonbern flar

unb natürlidj, aud^ it>enn ab unb 3U !ül^ne Zleubilbungen begegnen.. .

,

D 8 r B a n b i ft e i n e ? ö ft I i d? e p e r I e.

yitcrartfcOe§ 3entralölött für 2)eutfcölanb.

©fürmen / ©ierfeen / 3(ufcrflel^n ^neg^

gebid)te. 2l.--30.:5:auf. i22(5.m.:Sud}fd)mucf. @eb.DPT.2.—

„2?. ^er3og ijat feinem erften, jet3t bereits im 60. Caufenb vorliegen»

t>txi „Flitter, Sob unb Ceufel" eine weitere (Bebid^tfammlung folgen

laffen. Sie 3eigt bie gleid>e Kraft im Siusbrutf unb Kunft ber Stim='

mungsmalerei, benfelben l^ol^en perfönlid^feitswert, unb
bod^ finben fid^ aud^ wieber, neue §üge in Stoff unb ^orm, ja man
ift perfud^t, eine nod^ größere 2:iefe ber (£mpfinbung in itjr 3U

fpüren." SlterorifcöeS ^entrolölatt für 2)eutf($lant>.
"*""7
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Die £eufe am 6cm ©reifafo(e Homan pon

©ujlot) ©d?röer. €trr)a 328 Szxtm. (5el^eftet ctioa ZTT. 12.—.

(ßcbunben etroa ZH. 20.— : : : : : : : : : : : ; : : : :

^U7et Baueml^ofe im ^odjtalc unb tief in bcn tDälbem bie (ßenteinbe

ber Kotjicr finb ber einfame Sd^aupla^ bicfcr Diditung. €in oom
Sd^icffal ^rfdjlagcner finbet bort ^ufludjt un^ ^eimftatf. 3" fttllcm

inneren IDerbegang rpädjft er I^inein in bas ^arfe IHenfd^entum ber

Bauern unb Kollier, benen in ber Bergeinfamfeit ein eigener tiefer

Sinn bes £ebens aufgegangen ift. Sdjröcrs Homan ift eine t i e f b e -

f e e 1 1 e Did^tung von feltener Sdjönl^eit.

35om 35öumc btx (Srlenttfniö Ponsn^ ed?u*

mad^er. 275 Seiten. (Sebunben 2TJ. 18.— : : : : : ; : :

^rit5 Sdjumadjer, ber grofee 2lrdjiteft Hamburgs mib berseitige

3ipeife Bürgermeifter Kölns gel^ört 3U unferen bebeutenbften lebenben

Künftlem. .3n bicfen geiftüoUen ptjantafien unb Satiren, bic neben

un^ aus feiner gewaltigen Berufsarbeit entftanben, läfet er uns einen

Blicf tun in fein reidjes 3""^"^^^^"- Siefgrübeinber €mft, abge»

flärter f^umor audj in ber Satire, rcid>^id^terif(ijc pl^antaftc Hingen
f>ier 3U einer üollen Sinfonie 3ufamnten.

000 neue 0ef(l^(e(3^< €inHomanp.30ftan efjO(t>*

borg. 256 Seiten, (ßet^eftet ZH. 5,—. (Sebunben TXi. 10.—

„IDdljrenb ringsum in ber IDelt unter bem £ärm bes tDeltfrieges

bie £ebens3UDerfid^f 3ufammenbrad^, t?at 3o'?^Tt Sfjolbborg in feinem

bleuen (ßefdjiedjt ein IDerf gefdjaffen ooU (Stauben, £?eiter-
feitunb gufunftst^offnung. €s ift ein Bauemroman, ^tn

man gerabe3u ein fo3iaIes Bauernibyll nennen fann. Die

ffanbinaoifdje Kritif ^at, um bie Strömung bes Homans 3u fenn^

3eidjnen, an bcn (ßeift erinnert, ber in (Soet^es ^ermann unb Doro«
tt]ea tjerrfd^t." (5:öemniter SoßcOiatt.

©^iDOrse ©irOl^fen Homan ron 3(rtntne<einort

(5.2t.Coof5). 327 Seiten. (Scb. 2Tf. 5.— . (ßebunbenm. 10.—

„Diefes neue JDerf 2Irmin Steinarts ift n?ie bie frül^eren burdjpulft

Don einer mit 3^^i^ii"ft ^nf "^^^ piebcftal ert^obenen, mit Erregung
Dorgetragenen Tläd^ften» unb tTTenfdienliebe. Sclbft bie (Peu>alt bes

unfeligcn EDeibes fielet im €idjte biefer foftbaren altruiftifdjen y>tt,

(Ein ernftes, allerbings nid^t für Bacffifd^e beftimmtes IPerf. XlTan

lieft bas Bu* mit €rgriffentjeit unb Spannung."
SfafTcIer 9iaecm. 3*6.
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Der 'XSoiUn^äfüiiC von ^o? 3ungmcfe(. 3n

alter 5r«ftur gcfd^riebcn u. stpctfarbtg gcbrucft. 3" gebicgcncm

Banbc m. 8.— : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

„'Undi aus biefer neueftcn profabid^tung jungnicfels flingt bex füfee

Raubet feiner reinen iebensauffafjung. IDie Z^\^^ ^^n ^rül^Iings-

prangen unter bem ^ubtl ber BeiPot?n>cr ins einfame Cl^üringer Dörf-
djen feinen €in3ug t?ält, ir>ie er mit bm Bauern fpridjt unb l^ungembe

£^änÖ€ fHUt, um bann in ber Cl^riftnadjt oon allen oerlaffen tjinaus»'

3tel?en 3U muffen, ift Don fdjlid^ter Sragif unb tief ergreifen b."

S)er a3eo&ad?tcr.

öoö &ind in ber ©orfgaffe Homan, pon ©er

ttionn ^urs. 326 Seiten mit Bud^fd^murf. 6.—10. Caufcnb.

(ßcl^eftet m. 5.—. (ßebunben ZH. 12.— : : : : : : : :

„Der Räuber gerubfamer Stunben un^ bie n?iirbeDoIIe 2tnmut unb Be^»

ijaglidjfeit eines feiigen, altoäterlidjen Kleinfta^tlebens t^eimeln uns
l^inter bunten Bu^cnfcf)eiben unb laoenbelbuftigcn (Sarbinen an. 2Iber

über allem 3rbifd^en, Stoffliefjen jubiliert bie reine ^eiterfeit
eines Didjters, ber feine ilugen an Spit5n?egs (Semälben, feine 0I?ren

an IlXo3arts ^lötendjören fatt tranf unb in ber Sacfgaffe von JTlauer

3U tHauer ein 2lofengeipinbe fdjlang, auf bem ber fd)elmifdje 2imor
bis in bie Kammern unb H?er3en glücflicf)er Buben unb lUäbdjen

fdjlüpft/' 3Der Zaq.

©er pfO^ Ott 5er <30tttte «mSoman aus Kur

branbcnburgs 5ee« u. KoIomaIgcfd)id]tc. Pon (3C0TQ £e()fet0'.

323 Seiten mit Bud?fd?mucF. d^elj. 7X1, 5.—. (55eb. m. 10.—
„3n einem ^oman aus ber §eit bes (Sro^en Kurfürften rpirb ein

intereffantes Stücf <5ejdjidjte entrollt, mit fo ftreng^r ilnletjnung an
bie mirflidje (Sefdjidjte, ba^ bas Bud> wohl metjr als eine
u n t e r 1} a H e nbe i e f t ü r e ift, unb bodj mieberum fo, ba% bas

^iftorifdje ben feffeinben (Sang ber ^anblung nidjt tjemmt. Der tem^-

peramentDoIIe <£r3äljler rocife bis 3um Sd?Iu§ 3U fpannen unb, ba er

auf bem (Sebiete ber preufeifdjen lUarine unb itjrer (Sefdjidjte S^^'
mann ift, audj 5U beletjren.'' ^er Xaq.

öte grOpe JBOge^tn^amburgerHomanausb.^^ran^

sofenjeit. ».©eorg £e(?feR 2815. (ßei?.:n.5.— . (Seb.m.lO.-

„Der feffeinbe 2^oman fpielt in £)amburg, er fdjilbert bas Sdjicffal

einer (Sropaufmannsfamilie bes £?aufes „Senator Kelltjufen": 2Iudj

in ber T^erausarbeitung ber fran3öfifd)en (Typen unb itjres elegant

fdjäbigen IHilieus — oom ritterlidjen föniglidjen ®ffi3ier tjerab bis

3um IHobegeden unb cerfommenen Spieler — 3eigt ber Didjter eine

fidjere, f
dja r f 3 c i dj n e n b e ^ a n b.'' ^eitfdnift türSücöcrfreunbe.

*
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Don (5e^. Hat Prof. Dr. 2:f?.25irt. 2. ^ufl. 318 5.m. 6CafcIn.

(5cbunöert TCi. 9.— : : : : : : : : : : : : : : : : : :

;,<Einer unferer he\ten Kenner bes 21Itcrtums, profeffor Birt,

gibt in biefem anfprcdjenben tDer! ,7XoveU.en unb £egenbcn' aus ber

gried^ifcf?cn Literatur. €ln 3arter 2^ei3 jenes lYrifcf| geftimmten (ßei-

ftes ftrömt aus i)en einseinen niotioen heraus . . . Die (Sefd^idjfen fmb
in il:jrer fdjlidjten unb bodj f I a f f i

f
dj e n Sdjöntjeit ooUer eigcn-

tümlidjer IPerte, bie es oerftänblidj erfd^einen laffen, ba^ geraö« in

jet3igcr §eit bie oerfonnene freie ^rt bes 2tltertums u)ieber voadi"

gerufen n?irb." ^ic ^oit.

330n J^Ö^ UttÖ CtClbC 5ünf (^viammen aus vcv^

flungencn Reiten. Don (ßel^. Hat prof. Dr. Zff. S^td. 296 5.

mit Bud?fchmucf. (ßcbunbcn 7X1. 12.— : : : : : : : : : :

„€ine föftlidje probe bid^terifd^er (5eftaltungsfraft bieten biefe <£r=

3ätjlungen. Die Spradje ift ipoi^l abgetönt, ooU feiner §ier, aber ol^ne

(Se3iertt^eit; bie Präger ber ^anblung feine fabengeraben Q^ugcnb'-

bolbe, bie in ctfigen Belegungen über bie fdjmar^mcifee (5-äd?e eines

Sdjattenfpiels büfdjen, fonbern ed^tc tTienfdjen, mitten in ben n)ir=

belnben Kreis eines buntfarbigen Sebens geft^IIt, flein in itjrem ^a^,

grofe in ibrer Siebe."
" "

^cr (Sammler.

Oie 7Be\i um 0Rem]&roni><<sefd,id,tiidK€v5äi,

lungcn aus bcm großen 3ai)rl:junbcrt ber Hicbcrlanbc. Don
TBäitCT i&. öommonn^CßeB). cttoa m. 24.— <S>ch. etwa in. 36.—
2ln be Cofters Sill Uilenfpiegel gemal>nt bies Budj, in bem ein Didjter

ben (Seift einer großen ^eit, iljr IDerben unb Dergeben gleidjfam in

taufenb Spiegeln einfängt. Der Didjter blidt nadi bcn flTenfd^en in

itjrem Sun und Seiben. (£r fietjt fie oor ber flacfernben Brunft ba^

ftetjen unb I^erumlaufen, balb als perserrte Sdjatten, balb grell he^

fdnenen. Starr, tobfüdjtig, gebrodjen, übermenfd^Iid^, angefpannt,

erbärmlidj — ober göttlidj tro^enb. Könige unb Bettler, Künftler

unb IDeife, (Erbgefeffene unb fot^renbes Völf, Pfaffen unb 3uben,
Solbaten unb Dirnen . . . Die IPelt Hembranbts.

^aieriünb/ffCiÜQtanb KricasUcbcr mitnoten

beilage unb Bud^fd^mucf. Von Euflat) Jotfe. (5eb. Zfi. 1.80

„€djte (SuftaD ^alfes finb biefe Heinen formoollenbeten (Se-bidjte, bie

fein gan3€s lyrifd^es Talent, feine ftarPe Stimmungs» unb (Sefütjls-

fraft, feine fdjalf^afte ^citerfeit setgen. Sebenbig unb frifdj quiüt

es uns entgegen, ir>ie aus bem Borne bes Polfsliebcs unb einfd^mei-

djelnb wie alte IDeifen flinaen uns biefe Derfe ins 0t}r.
©ölner 2;aöc&Iatt.
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ötC S'O&CrfeoBn ^ineDorfgefd^d^teaus bcm fjirfi^.

berger Zal Von ^uri Selfd^er. 308 Seiten, (geb. m. 8.~

„3^5 I^irfd^bergcr Zai, in jenen oom Hiefen- unb Bobcrfa^bad)-
gebirge umfdjloflenen Heblidjen Keffcl, bcr oom oielgeipunöenen Bober
Surdjfloffcn a?irö, perfekt uns bex fd^lefifcbe Did^ter. (£s 3eid)net uns
^e5 Üerfaff ers f i dj c r e r 5 t i f f ein BiU) oon t i e f ft e r ID i r -

f u n g. ^el>ex, ber ^reube an edjter ^eimatPunft ^at, ber feine ülen-

fctjen ntcfjt nur in ber fti(figen f uft bes Salons ui fud^en pflegt, rptrb

an bem Budjc, feinen ed^'ten IHenfd^en unb feinen präd^tigen
Tlaturfd)iI^erunqen reine,4^eube erleben,"

?ltcöerf<S3lcfif(fie Settune.

35Crni) ^()OrniOnn DcrHomancmcsKünpiers. Von

Äonnfi( ^Obfcf?. 181 Seiten. <5eb. m. 14.— : : : : : : :

:

€5 ift ein Bud^ ber Stille unb Perinnerlid^ung, ein Budj, bas oon
opferfreubiger Jiebe unb Künftlerfetjnfudjt er^äblt. 2Iber biefe Stille

unb 2lbgemeffenbett, bie über bem Komane liegen, gleidien oerl^üUen-

i>en Sd^lcieni, tjinter benen ein tiefinnerer Kampf brennt. Das febn-

füditige 2?ingen unb daftcn eines Bilbbauers nad^ rollenbetem fünft-

lerifd?en ^usbrurf, nad? ber (Seftaltung eines inetitermerfes, bcis

bem Künftler jur <£rlöfung iperbe unb feine inbrünftigen IDÜnfdie füll

madje. €inc Seljnfudjt nadi übenpini)cnber Stifle.

ÖUttfe( über Preußen f^iftorifd^r Homan, Don

Sronsöertpiö. (£tii>a256 5. (ßcl^. nr. 11.— . (fScb.2n.i8.—
Der l^oman fpielt in einer §eit, bie in mandjer £>infid}t an bie IDil-

Ijelminifd^e v£pod?e erinnert, bie aber in ibrem „Sturm unb Drange"
unb ibrer Sebnfudjt 3urü(f 3ur 21atur uns beute befonbers nali^e ftebt.

(ßefpenfterifdj beleuAtet ber alte ^^ri^ bie S3ene, unb ber €ifer ein-

3elner Patrioten liegt njie ein abenbrötlidjes €ld^t. auf il?r. €s araut

fdjon ber Sag oon 3ena. 3"^ IHittelpunft ftebt bie Siebesgefc^idfte

ber fdjönen ^^lit oon Vo% unb ,^riebridi EDilljelm II.

öoö iidfi ber ^dtnai Homan.Don3(uguf!£)im

Xld}^. 400 Seiten. (Setjeftet Vfl. 7.50. (5ebunben ZU. 12.—

„Unfere nieberbcutfd^c, bobenftänbige Didjtung, ber fo mand^es ,-^eftc

unb IDertrolle 3U oerbanfen ift, b'it mit biefem neuen Budje bes

CDlbenburger Didjters 2luguft H^inridjs ein unoergleid^lid^es, foftbares

(ßefdienf erbalten, ein (ßejcbenf, auf bas fie ftol5 fein barf, unb bas

fie büten unb n?abren mu^. <2s ij't nidjt nur ein nieberbeutfd^es, es ift

ein beutfd^es Budj. 2lrbeit, ^irbeit, unb immer n?ieber beutfdje

Arbeit, bas gibt bem Bud^ feinen CDert. €in (£ntn>itflungsroman ift

biefe ftarfe (ßefdjid^te. 2Iber audj eine (Sefd^id^te ber iflutterliebe.

Darum birgt fie grofee IDerte in fidi." Söremet iaoeöiatt
•' n T'TftTtftTfTTnrt ttt tttTT*'H nrr it*
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>«« ^r ^ 1 ®e^i£^tc. 6. U.2. äfuflage. 121 ©eifcn. Oeb. 3D]. 6.-

&COiwtt ^"^ue ^c6»<^te. 3. u. 4. aiuff. 150 eeifen. 0eb.m 5.40
^ -Zeitige :fl0t 2. 5{uf(age. 149 6citen. ®e5. On. 5.40

öte <5^ü(er mn Po(öjet»o 3.--4. xaufenb.

2Ä3 6eifen. (S5ef?eftefm 3.50. (Sebunben 2??. ö.— :

:

S^eöerfpief :©eilli(^c unb offlld^e (^efd)id?ten. 397 (Seit.

^e^eftefm 3.50. (5ebunben 3}7. 5.— : : : : : : : : :

:

^UQ^tUit :?Ieue Örsdt^Iungen. 2.2(uf(oge. 323 6eiten.

(?^c^effefm 3.50. ^ebunben DDT. ö.- :

:

:

:

3infe(g(utf Öin froblic^ :Su4 in emfter Seü
52.—21. ^^aufenb. 232 6eifen mit :Sud)fd)mucf ddu
pau( öarfmonn. ^ebunben 3]R. 5.— : :

^dumC^en 360 eeltcn. ^ebeftet 2)i. 5.-. (S^e-

bunben 2)T. 12.— : : : : : : : : : : : : : :

Mü» t^erffungenen ©fanden öin etissen-

bu(^. 300 6eileo. ©ebeftef 3^. 5.— . (?Jeb. DDT. lo.—

.^unfä^en feinen ^riU>a>erfen unö letjten liegt ein Wad^itn unöHeifen

un-ö VolUnben, i>as gan3 erftaunlid^ ift. Ulan $ef}t faum 5U a>«it,

ipenn man ^ie poflen^eten €r3äl?lun^n eines teilweifcn Detgleidis mit

(ßottfriei) Kellet für ipücöig ernennt; es feljlt Buffe in biefen (gipfeln

feiner 'Knn\t meöex an ^Tx^iö^eit nodj an jenem Beilagen beim €t-

3ät^len, bas erft ben redeten (Epifer oon £}omers (lagen bis ju ben l?<u-

tigcn cmsmadit £?in3u fommt eine allerlicbfte Sd^alfl^aftigfeit
in i>en £iebesf3enen, überf^aupt überall ba, wo es fidi um junge UTdöel

l^anbelt (l^ erinnert Buffe an feine frül^te Cy^i^)' ^^^ tnbliäi Me
feltene (Bottesgnabc edjten £^ u m r s."

«el^agen unö aiaflngg aßonats^efte.

'rv***if'T*'ir.*,yj'A:.'i:7.VT:,'aa •::'.:••••::*:•• ir,;: : 7.v.:.:;.'.;.*.s,:i;.:nVf STarriVir^
•
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L Kapitel

§ X. S'^dths Cebcn, tDctfc unö pcifönltd^fctt

3oljann (Sottlieb ^id^tc tDur^e am 19. ViXax 1762 als Sot^n eines

armen IDebers 3U ^ammenau in ber ®berlauftt3 geboren. (Ein in ber

Xl'dk^ anfäffiger €belmann, ber auf feine Begabung aufmerffam rourbc,

crmöglid^te il^m bas Stubium. (£r befudjte Sd^ulpforta unb ftubierte

feit 1780 Ci^eologie in 3ena unter ben liärteften (2ntbet^rungen. Seit

1784 voax er an oerfd^iebenen 0rten f^ausletjrer. 2^ 3a^re n90 lernt

er bie Kantifdje ptjtlofopl^ic fennen, beren begeifterter 2tnt^änger er

ipirb, weil fie il^m bas ^reiljeitsproblem, mit bem er lange gerungen,

befriebigenb 3U löfen fd^eint. 3m ^erbft I79I fommt er nad^ Königs«

berg. Kant ©ermittelt it^m einen Derleger für feine Sd^rift ^Kritif

aller 0ffcnbarung'S bie n92 erfdjeint. Durdj ein Derfeijen (ober in»

folge einer fdjlauen Bered^nung bes üerlegers) ipar fein Zlame auf

bem (Eitelblatt u)eggeblieben. 2tIIgemein fd^rieb man bie anonyme

Sd^rift Kant 3U, oon bem man bamals eine religionsptjilofopl^ifd^e

Sdjrift erwartete. 2lls Kant burdj eine öffentlidie (Erflärung bm Sadj-

oerl^alt aufflärte, mar <^id^te mit einem Sdjlage ein berül^mter lUann.

Zlad^bem 1794 burd^ 2leintjolbs Berufung nad^ Kiel fein iel^rftul^I in

3ena — ein gering befolbetes (Ertraorbinariat — frei gen^orben roar, be-

rief man ^idjte. (2tudj (5oett^e n>ar für itjn eingetreten.) Seine Ijin»

rei^enbe Berebfamfeit cerfdjaffte itjm einen grofeen ^örerfreis unb

ftarfen (Einfluß auf bie Stubenten, beren ^udjtlofe iebensfütjrung er

3U reformieren fud^te. 2tudj oerfafete er bamals feine grunblegenben

Sdjrtften über bie „tDiffenfd^aftsIet^re", bas tlaturred^t unb bie

Sittenletjre.

IDegcn eines 2tuffa^es in feinem „pI^ilofopMfd^en 3oumaI", toorin

er (Sott mit ber fittitdjen IDeltorbnung ibcntifi3ierte, iDurbe er bes

2ltt^etsmus befd^ulbigt. Dies füt^rte 3U üertjanblungen mit ber 2?egie-

rung, bie infolge ber fdjroffen £^altung »fid^tes mit beffen (Entlaffung

aus bem Setjramt cnbigten. So fiebelte er ^799 nadi Berlin über.

H^ier trat er in regen Perfel^r mit €xeä, Sdjleiermad^er, ^r. pon Sdjle-

%el unb itjrem Krets, ben [og. 2lomanti!ern, (Er I^ielt prioate Dor-

lefungen, bie gut befudjt iparen (3. B. über „Die (Srunb3üge bes gegen-

iDärtigen Zeitalters"; gebrutft 1806) unb oerfafete u. a. „Den ge-

fdjloffenen ^anbelsftaat", „Die Beftimmung bes IHenfdjen" unb bie

^^Intoeifung 3um feiigen ieben. (Diefe Sdjriften finb I^ute roieber
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befonbers lejensirert.) (Eine gerptffe Umbilöung ] einer IDiffenfdjafts»

letjre nadi religiöfer 2^id^tung bin ©011309 fidj bamals. Zladi ber

5(ijlad)t Don 3ena arbeitete er in äljnlicbem Sinne tpie Stein unb
Sdiarnborft an ber inneren (Erneuerung bes preu^ifd^en Dolfes. Der
(Sefäbrbung burd^ bie in Berlin ftebenben ^ran3ofen nid^t ad^tenb, I:^ielt

er im IDinter 1807/8 in Berlin feine „^eben an bie beutfd^ß tlation".

Sein §iel ift babei eine IDieberaufrid^tung bes beutfd^en Dolfes burd>

IDedung feiner Selbftänbigfeit. 2lls roertDoIIftes IHittel ba3u gilt itjm

eine 2^eform ber (£r3iebung im Sinne peftaIo33is. 3^ 3(iijre 18 U
mürbe er ber erfte gemäblte 2leftor ber 1810 begrünbeten Berliner

Unioerfität; I8I3 moüte er als religiöfer 2lebner ben ^elb3ug gegen

ZTapoIeon mitmad^en, aber bie ilegi^rung let^nte fein (Erfudjen ab. (£r

ftarb am 27. 3^iiuar 18 14 infolge einer 2tnftedung ^urd^ feine ^rau,
bie als Pflegerin in ben £a3aretten fidj ein bösartiges ^ieber 3ugc3ogen

tjatte. —
2n {^idite oereinte fid^ gro^e Begabung unb Zteigung 3ur abftrafte»

ften Spekulation mit feurigem Drang 3um f^anbeln, 3ur fittlidjen (£r«

neuerung ber ftubierenben 2^^^^^> j^ ^^5 gan3en beutfAen Dolfes.

Das eigentlid^e §iel feines pbilofopbierens liegt im SittIid^«HeIigiöfen.

Seine tbeoretifdien (Bebanfen finb oft mehr fütjn unb geujaltfam, als

flar unb über3eugenb. (3. (5. ^id)tes IDerfe. 2lustDabI in fed7S

Bänben, berausgegeben oon ^. tUebicus 1908

—

\2; ein3elne finb aud^

in ber Heclamfdjen Sammlung erfd^ienen.)

§ 2. Der It^corcltfd^c ^cW 6er „IPiffcnfd^aflsIcI^te".

\. 2HIgemcincc €I?ara!ter bct tOiffcnfd^aftsIct^te. 5id]te ift

über3eugt, Kants pI:^iIofopI^ie \o tief unb riditig erfaßt 3U I:^abcn,

vo'ie feiner feiner anbcren ^Inl^änger. So tüiü er in feiner „IDiffen-

fd-jaftslelire" im (Srunbe nid^ts anberes geben, als eine Dar*
ftellung biefer pbiIofopl|ie in neuer Sotm. Diefe 5orm aber foU

eine ftreng fyftematifcbe fein, in ber alles aus einem (Srunbfa^

fid] l^erleitet ^ unb alles 3ur Beanttoortung eines Problems
bient. Diefes aber lautet: tDeldies ift ber (ßrunb ber „(Sr*

fal^rung"?

Der „(Srunb" aller (£rfaljrung muß au§erl^alb ber (£rfal^rung

liegen. Über bie €rfalirung aber erl^ebt man fid] burd) 2lb-

ftraftion, inbem man bas trennt, tr>as in aller (£rfal]rung t»er'

bunben ift: bas Ding (©bjeft) unb bie erfennenbe 3nt^ü^9^"3-

So gelangt man enttoeber 3ur £ebre r>on ben „Dingen an fid]",

1 Damit war eine Um« unb IDeiterbilbung ber (Sebanfen Kants ge*

geben, bie biefen oeranlafete, 1799 öffentlidj ^idjtes Syftem als ein

„gän3lid] unljaltbares" 3U erüären.
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öcm „1)ogmati5mu5" ober 5ur Ccbre r>on bcr „3ntcnigen3 an
ftd^", bcm „Dogmatismus" ober 3ur Cct>rc ron bcr „3ntcIIigcn5

an fid]", bcm „3bealismus". (£5 finb bies bic (^runbformen
bcr pI|iIofopl^ifd^en Syftemc. Had^ bcm Dogmatismus ift bic

3ntcIIigen3, bas „3^]", probu!t Don Dingen an fid], bcsl^alb un-

felbftänbig, unfrei; nad\ bcm 3bcalismus gc^t bic gan3c t?or-

ftcllung einer binglid^en IDelt (b. i. eben bic „(£rfabrung") aus
bcr 3ntcnigcn3 i|crDor. Der Streit ber beibcn p{^iIofopI|ifd]en

<5runbrid]tungcn brcB^t fid] alfo um bic 5rage, ob bic Selbftänbig-

!cit bcs 3ci] ober bic bes Dings geopfert toerben muffe. Diefe

5rage aber fann nadn ^id^tc auf rein tl^eorctifdicm tDege nid^t

gelöft tDcrbcn. „IDas für eine pbilofopbic man CDäyc, bangt

baoon ah, was man fü.r ein 2T(cnfd] ift; benn ein pbiIofopbifd]cs

Syftcm ift nid]t ein toiet fjausrat . . ., fonbcrn es ift bcfccit burd^

bic Seele bes 2T(cnfd]cn, bcr es \:iai. €in r>on ttatur fd]Iaffer

ober burd] (5ciftcs!ned]tfd^aft, geleierten Cujus unb (£itcl!cit er*

fd]Iaffter unb gefrümmter (Zliavattev wirb fid] nie 3um '2>bea\\S'

mus erbeben."

(£r fclbft entfd]cibct ftd] für ben 3bcalismus. ^us bcr 3"'

telligcns ift alfo unfer gan3es Betou^tfein ron ber IDelt ah-

3ulcitcn; benn bic (£riftcn3 einer IDcIt als „Ding an fid)" tt»irb

ja geleugnet. 2T(itbin muffen nid)t nur bic formen ber <£r-

fabrung (tüie bei Kant), fonbcrn aud] bereu 3 n t? a 1 1 (b. b- ^i^

(£mpfinbungcn, bic Kant als „gegeben" Dorausfe^tc) aus bcm
3ntelleft, unabbängig r>on bcr €rfabrung (alfo a priori), cnt*

tüicfelt rocrben. Die 3n*^üi9^n3, bas „3cb", ^^^^ bahei von

Sidlto gefaxt als ein abfolutcs Cun; nid]t ein fertiges, bestimmtes

Sein !ommt ibr 3u; fic ift feine crifticrenbc Subftan3, !cin Ding,

fonbcrn reines Cun, „nidjts tr>eiter, nidit einmal ein Cätigcs foU

man fic nennen". Die 3nteUigen3 ift aud^ feine „Catjadie".

So war ^einbolb Don bcm Berougtfcin als einer legten Catfad]c

ausgegangen. 5id]te ift bcr ^tnfid^t: Hidits barf r>on bcr pbilo-

fopbic als „Catfad]c", als „(gegebenes" unr»crftanben bin*

genommen, alles mu^ fonftruiert unb baburd) begriffen tücrbcn.

2(us3ugcben ift alfo nidjt non einer C a t f a d) e
,
fonbcrn r>on

einer „C a t b a n b I u n g". Diefc ift burdiaus urfprünglid^, unb

fie gebt aud] nod? ber Spaltung in bas tbcoretifd^c unb praftifd^c

Pcrbaltcn Dorber. Sic ift bic abfolutc rDirfIid]feit (bic mitbin

als „3d]"=£Dcfcn, als (ßeift 3U fäffen ift, aber obnc jcbcn bing-

.lidjen, fubftanticUen Cbarafter). ^
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Tlun follen aus bem geiftigcn ^un b e ft i m m t c Porftcllungcn

i^err>orgcl]cn, 3. B. bie DorftcIIung einer 00m 3TiteIIeft unab-

t^ängigen, im ^aum befinblid^en materiellen tDelt. Das &n ber

3nteIIigen5 mug alfo ein beftimmtes fein; es mufe bafür not-

roenbige (Seje^e geben, aus benen es ftcb erflärt, ba^ [xdi uns bie

„<£rfal^rung" als ein Softem r>on Porftellungen barbietet, bie mit

bem (5efüt]I ber Hotroenbigfeit, ber objeftioen (5ültigfeit cer-

bunben ift. (Ein 3^^cilismus, ber foId)e nottoenbige (Sefe^e ber

^ntelligenj porausfe^t, I:^eigt fritifd^er ober tranfsenbentaler

3bealismus. (£r iiat bas Svftem ber nadi biefen (5efe^en not-

roenbigen 3"teIIigen5B^anbIixngen ^u entrDi(feIn unb bamit bie ob*

jeftioe tDir!Iicf]!eit Dor bem Denfen entftel]en 5u laffen. Dag bies

möglid^ ift, berul|t auf ber „intelleftuellen ^nfcf]auung". 3" ber

3nteIIigen3 ift nämlicb bas Cun unb bas Betougtfein biefes Cuns
unjertrennlicb jufammen. „tOas in il:^r ift unb mas fte überl^aupt

ift, ift [\e für ficfi felbft."

®I^ne ftd] beffen berougt 3U fein, probu3iert bas „3cl]" bie r»or-

gefteüte tDelt. <£ben barum erfcbeint ibm fein probuft als frem*

bes, als nid]tOcI]. ^ber es ift eine 2(ufgabe ber tD.'C, biefc

unberougte Cätigfeit bcs 3<^ (feiner fd^öpferifd^en €inbilbungs'

!raft) ins Berou^tfein 3u I:]eben bmd) „intelleftuelle ^nfd]auung".

x)ie 2T(etl^obe 5id]tes ftimmt tro^ mand]er 5ll^nlid]feit nid^t mit

ber Kants überein. X>iefer gel>t aus pon ber (Erfat^rung unb

fd^Iiegt 3urücf auf bie apriorifdien Bebingungen ber (Erfahrung.

5id]te gel]t aus üon bem 3«^ (=^ ^^^n Selbftbemugtfein), bas

nadi xlqm Dorausfe^ung aller (£rfabrung ift, unb fd]Iie6t 3urü^

auf unbetDußte geiftige fjanblungen, treidle bas 5elbftbea>u§t-

fein möglid) madien.

Kant toeift nun freilid^ bies a priori (^aum, Seit. Kategorien)

in ber (Erfahrung, nämlid] ber CErfal^rungstDiffenfdiaft oon ber

Hatur, felbft als beren Konftruftionsftüde auf. <£r bleibt infofern

innerl^alb ber «£rfal]rung, befdiränft fid) auf beren Iogifd)e

^nalyfe bes Begriffs r»om (ErfabrungstDiffen. ^idite fd^Iiegt auf

geiftige Banblungen, roeld^e bie -Erfal^rung bebingen; er über*

fd^reitet infofern bie (£rfal^rung, baut eine tranf3enbente ZTieta»

pli^yfi! auf; er gleitet aus bem Bereidi ber logifdien ^ergliebe-

rung t?on Begriffen (B^ier ber tüiffensbegriff), bie lebiglid)

i b e e 11 gelten, in bie 5pl]äre metapbyfifdier IDefentjeiten, bie

angeblid^ real ejiftieren.

Der 3n^alt ber „rDifjenfd)afts-Cebre" (abge!ür3t: 0?,.'C.) ift
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nadi 5icl]te „in jtoei IDorten": „Die Pcrnunft ift abfolut fclb*

ftänbig; fte ift nur für ftd], aber für fie ift aud) nur fic. ^Iles

fonad], toas fie ift, mu§ in ii^r felbft begrünbct fein, unb nur aus

iE^r felbft, nicf]t aber aus ettoas au^er il^r erflärt tüerben, 3u

tveldiem „auger il^r" fie nid?t gelangen !önnte, obne fid^ felbft

auf3ugeben." Kur3, bie W.'£. ift reiner 3^ßöli5nius. Das ift

and\ (nadi ^id^te) Kants Softem. IPürbe Kant toirflid^ an einem

bem Denfen fremb gegenüberftetjenben „X>ing an fid]" fefttjalten

unb baraus etma bas „(ßegebenfein" ber (£mpfinbungen erüären,

fo tDÜrbe (roie er meint) bie Kriti! b. r. V. „el^er für bas IDer!

bes fonberbarften Zufalls als für bas eines Kopfes 3U l^alten

fein".

3nbeffen Kants „Kriti! b. r. V." toat ibrem eigentlid^en Sinne

nad^ eine logifd^^erfenntnistf^eoretifdie Unterfud^ung (nid]t eine

pfyd^ologifd^e unb nid]t eine metapiivfifdie). Das ioiffenfd]aft'

Iid]e Bemugtfein von ber Hatur galt it^m als gegeben; er fragte:

toie es möglid^ fei. Die Bebeutung biefer ^rage toar nid]t:

rüie biefes Betougtfein als ein (Eriftierenbes 3uftanbe fomme, fon-

bem tüeld]es feine tr»efentlid]en Beftanbteile, gleid^fam feine

Konftruftionsftüde feien. ^(Is fold^e erioiefen fid) il^m bie (£mp-

finbungen einerfeits als bas a posteriori (burd] „Dinge an fid^")

(Segebene, anbererfeits ^aum, Seit unb bie Kategorien als bie

formen bes aufnel^menben unb erfennenben Betougtfeins. So
voat bas Ergebnis Kants eine IDefensfd^au bes Haturbetüu^t'

feins in ber Pielbeit feiner Elemente.

5id^te tüollte über biefe Dielbeit 5urüc! 3u einer <£inl)eit ge-

langen, baburd], ba% er fie als Sa^ungen eines prinjips, SdiÖTp*

fungen eines 2tbfoIuten ableitete. Diefes abfolute prinsip, bas

ift feine tieffte überseugung, !ann nidit fäd^Iid^er 2trt, nid]t „Ding"

fein, fonbern es ift geiftig, perfönlid], idi-I:|aft 3u benfen. So ner-

neint er bie €5iften3 eines „Dings an fid]", einer augergeiftigen

realen Welt] er mu| fonad^ ben gan3en (Sel:]alt bes Berougtfeins

(unb 3rDar nid^t nur bes toiffenfd^aftlid^en, fonbern aud] bes

fittlid]en, religiöfen, überl^aupt bes Kulturbercugtfeins) aus biefem

geiftigen prin3ip ableiten. Das 3<^ //fefet" alles. ^Iber bamit

finb nid]t 3eitlid] aufeinanberfolgenbe 5d]öpfungsafte gemeint.

Pielmebr follen bie ein3elnen Sa^ungen inbaItIidi4ogifd] 3U-

fammen^ängen, unb barum in ii^rer notu^enbigen ^ufammen*
gel]örig!eit logifd] bebu3iert tcerben. 2(ber ba bas (abfolute)

3d] mit feinem Syftem Don Sitzungen 3ugleid] 3nbegriff aller
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WidWdifeit, fo bleibt biefe Debuftion .5i<^tc5 nicf^t rein logifd^,

fonbcrn getüinnt 3ugleid] Trtctapl^Yfifd]c Bcbcutung, b. ):[. fie tüill

bie (Srunblagen bei* IX)irfIid]feit enthüllen. Der €inblid in bic

Struftur bes Bemugtfeins foU 3ugleid] <2\nh\\d in bie Ciefen be3

Seins ergeben. (£5 fann fomit aud] bas ,r^d\" ^i^tes nid^t bas

inbiDibuelle 3d] fein; es mu^ oielmel^r bem roeItfd]affenben gött-

Iid]en (Seift entfpred]en. 5id^te bilbet fo ben er!enntnistl:|eore'

tifd]en 3bealismus Kants 3U einem metapi)vfifd]en Spiritualis'

mus von ausgefprocben religiöfcm Cl^arafter um.

2. Die br.ii (0run6fä^e, €s gilt nun btejemge Urijanblung ber 3^i*

telligen3 3U finben, bie allem BeiDufetfein, insbefonbere allem Denfen,

3ugrunbe liegt unb allein es möglid^ mad^t. Sie fann barum feine

€rfaijrung5tatfacbe bes (Einjelbetpufetfeins barftellen, oielmei^r fann jic

nur entberft merben, roenn man von irgenbeiner Catfad^e bes empi»

rifd)en Beipufetfeins ausgebt unb von ibr alles €mpirtfd^e abftral^iert,

bis „basjenige, iras ficf^ jd^led^tl^in felbft nid^t megbenfen unb ujoüon

fidj meiter nid^ts abfonbern läfet, rein 3urü(fbletbt".

^tdjte nimmt nun feinen 2lusgang von ber BeiDufetfeinstatfadje, ba§

jeber ben Sa^ „A ift A" (bas beifet A =: A) otjne tpeitere Begrünbung
als DÖUig getr)i§ anfiebt. IHan fd^reibt fid> alfo, folgert ^idjte baraus,

bas Vermögen 3U, etmas „fd^Ied|ti^in 3U fe^en" (b. I^. oljne Begrün-

dung für gültig 3U erflären). 3" biefem Sa^e ijanbelt es fid^ aber

nid^t barum, ob A ift, alfo ntd^t um einen beftimmten „6et|alt", fon-

^ern nur um eine „^orm", einen (formalen) §ufammenl]ang; ber 5a^
befagt nämlidj nid7t, ba^ A erifttert, fonbern nur: „IDenn A ift, fo

ift A." Diefer §ufammenbang 3U)ifd^en jenem „IDenn" — „So" roirb

„fd^led^tljin", obne allen (5runb gefegt; bies mufe alfo gefd^el^en nadi

einem (Sefe^e, bas bem 3^1^ bntdi bas 2^ gegeben fein mu§.
3nbem aber biefer §ufamment|ang fd^Ied)ttjin gefegt wirb, ift 3U=«

gleid^ gefegt, ba^ im 2^ etwas fei, bas fid^ ftets gleidj fei, ftets ein

unb basfelbe fei; unb bies läfet fid^ aud^ fo ausbrühen: „3dj = 2^."

ober „3d^ bin 2^". (Das geilen = brüdt bier freilidj, ftreng ge-

nommen, nid^t (S I e i dj t^ e i t , fonbern 3^ß"tität, b. I^. Diefelbig-

(fett, aus.)

Bei bem Sa^e „A ift A" blieb unausgemad^t, ob A gefegt fei; er

galt nur ber ^orm, nid^t feinem (5el|alt nad). Der Sa^ „3d? bin 3<^"

gilt aber nadj ^orm unb (Set^alt; benn er bebeutet nid^ts meiter als

jenen gufamml^ang 3tpifdjen A unb A. Diefer ^ufamment^ang aber

ift fd^ledjtt^in gefegt; mittjin ift audj bas 2^ (beffen (ßefetj biefer gu«
fammentjang ift) nid^t unter einer Bebingung, fonbern fd^Ied^tbin ge-

fegt. Irtan fann mitt^in ftatt: „3dj bin id^" aud^ fagen: „2^ bin".

(Das ift fein 3u?ingenber Sd^lufe.)

„Das 2^1 fe^t fid? felbft, unb es t ft ocrmöge biefes bloßen Segens
burdj fidj felbft." Diefes Sidj«felbft-fet3en ift bie reine JEätigfeit bes

3d^, ober ridjtiger: bas 2^ "if* ^i<^t "^l^ etu>as t>ortjani>ene5 3U benfcn,
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bas Otigfcit entfaltet, fonbern biefe Cätigfeit tft bas 3<^^ ^^5 t^eifet

bas XDefen ber 3"*^ü^9^"3 U^ benfenbe 5et3ung (Ci^efis).

Der (5runbfa^ alfo, ber an bie Spi^e ber ganjen
tD i f f e n f d^ a f 1 5 I e I^ r e 3 u ft e U e n i ft , i ft g e f u n b e n. (Er ift

ber ilusbruif ber urfprünglid^en Cätig!eit, nicf^t bie Formulierung einer

Satfadje, fonbern einer Catt^anblung unb lautet: „Das 2^
fe^t urfprünglid^ fd^Iedjtt^in fein eigenes Sein/' 2lus biefem (Srunb*

fa^ foU alles „bebu3iert'' (abgeleitet) tperben.

l>m 3 u) e X t e n (5runbf ai5 gen?innt ^^id^te, intern er abermals von
einem allgemein anerfannten Sa^e ausget^t: „—A ift nid^t — A." Der
5a^ 3eigt, ba^ unter ben ^anblungen bes 2^ ^^^ ^^^ v£ntgegenfe^en

Dorfommt Urfprünglid^ ift nun nid^ts gefegt als bas 3<iU miti^in fann
nur biefem fdjiedjtbin entgegengefe^t u)erben. Das bem 2^ fdjled^t-

t|in (£ntgegengefe^te ift bas Zlid^t^j^^- n^o geirife alfo ber Sa^ ,.—

A

nid^t = 11" unter ben Catfadien bes empirifd^en Beipu^tfeins t)or=

fommt, fo gea>i^ n>irb bem 2^ fdjledjti^in entgegengefe^t ein Zlidit=2^."

Die beiben erften (5runbfät3e oert^alten fid^ aber upie Sa^ fjibefis) unb
(5egenfa^ (2Intitbefis); benn infofern bas 2Iid>t«3<i^ g^f^^t ift, ift bas

3d^ oöUig aufgeboben. Das r{idjt=3c^ ^<^^^ ^^^^ nur in Be3iet^ung auf
b.as 3d^ Ö^f^t3t uperben, alfo nur infofern biefes felbft gefegt ift. Durd^
eine b r i 1 1 e urfprünglid^e E^anblung ber 3TiteIIigen3 mu^ alfo 2^ ii^^

2Iid^t=3'i? gleid)mäfeig gefegt tperben, ol^ne ba^ fie fid^ gegenfeitig auf«

t^eben. Das probuft biefer f^anblung ift ber Begriff ber Ceilbarfeit

(ober Quantität). ZTunmebr läfet fid^ bte 5et3ung bes 3d^ unb bie

(Entgegenfe^ung bes ZIid)t=3cil Bereinigen burd^ ben (5eban!en, ba^ beibe

teilbar unb bamit einfdaraufbar finb; ba^ fie fid^ alfo gegenfeitig be=

fd^rän!cn. So ergibt fid^ bie Bereinigung (Syntbefis) ber beiben (5runb*

fä^e im b r i 1 1 e n „3<^ f^^^ i^n 3d^ bem teilbaren 3^^ ^i" teilbares

TXidiUZ^ entgegen."

Derftänblid^er werben biefe 2lusfüt^rungen ^id^tes, unb es tritt 3U*

gleid^ it^r ipertDoIIer Kern I^ercor, upenn man bie grunblegenbe „Cat»

I^anblung" nid^t als „Selb ft fet3ung", fonbern fdiled)ttjin als „Se^ung"
d^arafterifiert. Das „Z^" ^ft i^ 3i^teIIigen3, nid^t als fubftantielles

IDefen, fonbern als „2^un", b. b. bas „3<^" bebeutet einfad^ „Denfen".

3n allem Denfen ruirb aber e t n? a s (b. b. ein 3^^^^^ 06er (5egenftanb

— ber 3b^'^I^5mus unterfdjeibet ba3tpifd^en n i d> t —) gebadet unb öa=

mit „gefet5t". €r tpirb aber gefegt als „biefer" unb „fein anberer".

2lIfo jebe Se^ung ftetjt in logifd^er Be3iei?ung 3U einer €ntgegenfe^ung.

Das „2tnbere" n?irb aber bod> in Be3iebung 3U bem „Dies" gebadet.

3n biefer Be3iet^ung liegt eine „Svntl^efis". b. b. eine Bereinigung oon
3tpeien, unb bies füt^rt 3um Begriff ber (Quantität.

3. Die Defeuftton 6cr Kategorien. Die brei Urtätigfeiten bes 3<^-
bas Se^en, (Sntgegenfe^en un^ (Einfd^ränfen, laffen fid^ begrifflid] faffen

unter bie brei (Kantifd^en) Kategorien ber „Qualität": 2lealität, Xie*

gation, Limitation. 3" ^^^ Kategorie ber Limitation (Q^eilbarfeit) finb

3uglcid^ bie Kategorien ber „Quantität" (€int^eit, Piel^eit, 2lIItjeit) ein»
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gcfdiloffen. tltit ber iDedjfeIfcitigen (Etnfd^ränfung ber fe^enben unb
ber cntgegcnfe^enben Q^ätigfeit finb bic Kategorien ber „^lelation"

:

Kaufalität unb IDedjfelipirfung gegeben. Die britte Kategorie ber

^^^elation'' ipirb burdj folgenbe (Erwägung gewonnen: Sofern bas 3<^
(b. k- bas Dom Denfen gefegte 3dj, ber Penfintjalt ober '^e^cn^tanb)

betraditet wirb als ben gan3en Umfreis ber Jlealität umfaffenb, ift es

Subftan3, infofern es betradjtet ipirb in ber Befdjränfung auf eine etn-

3elne Sptjäre biefes tlmfreifes, ift es 2lf3iben3. „Keine 5ubftan3 ift

benJbar oljne Se3iel^ung auf eine 2Xf3iben3: benn erft burd^ bas Se^cn
möglicf^er Sptjären in t)en abfoluten Umfreis ipirb bas 2^ Subftan3.''

„(£s ift alfo urfprünglidj nur eine Subftan3: bas 3^« 3" biefer

einen 5ubftan3 finb alle möglid^en 2lf3iben3en, b. tj. alle möglid^en

ilealitäten gefegt."

£?iermit finb bie Kategorien ber (Qualität, Quantität unb 2leIation

aus bem Denfen felbft (in ^idjtes Spradje: aus bem „3<ij") abgeleitet,

^ür bie Kategorien ber UTobalität ift bie Debuftion an biefer SteEe

nod^ nidjt möglid^, t>a fie Be3ietjungen bes Denfens 3U beftimmten (Dh»

jeften ausbrücfen. (Über Kants Kategorien oergleidje 23anb II biefer

pt^iIofoptjie«(5efdjid^te.)

^. Die Dcbuflion 6ei Stufen öes (Setfles. IDie bic Kate*
g r i c n , fo werben audi bie Stufen ber 3TiteIIigen3
„bebu3tert" (wobei 5id]te aus ber logifdien ^ntroidlung von Be*

griffen gan3 in pfydiologifd^e unb 3ugleid] metapt^Vfifd]e Spefu*

lationen gerät), ^uf bie Urtätigfeit, bie als fold^e ins Unenb-
lid^e get^t, „gefcf]iel:)t ein ^Inftofe" (ber 3unäd]ft freilid] gan3 un*

begreiflid] bleibt), unb bie ^ätigfeit, bie babei feinestoegs Der*

nid^tet ift, roirb nadi innen getrieben, refleftiert. X>iefe gleid^-

3eitig Dorroärts unb rücftoärts geh^enbe Otigfeit ift bie ber „<£in'

bilbungsfraft", unb il:|r erftes probuft ift bie (£ m p f i n b u n g ,

bie ein empfangener (£inbrucf, infofern ein C e i b en ift unb

3ugleid] eine Aneignung biefes (£inbrudPs, alfo eine C ä t i g -

feit. Sofern aber bas 2^ nocb nidit feiner Cätigfeit betüußt

unb in beren probuft (bas (£mpfunbene) gleid^fam rterloren unb

Derfenft ift, erlebt es ^Infd^auung („ftumme, betou^tfeinslofe

Kontemplation"). 3^ bem ^ngefd^auten ift 3uerft ein Subftrat

für bas ttid]t-3cl], für bas lDirfIid]e (^eale) gegeben, unb in

ber Selbftunterfd^eibung von biefer objefticen lDirfIid]feit tüirb

aud] erft bas 3d] 3u einem 3d] für \\d) , b. l^. 3u einem be*

rougten 3dl.

Permöge ber bloßen (£inbilbung, bie ins Unbegren3te gef^t,

föme es aber 3u feinem beftimmten probuft (ober (ßegenftanb).

^asu nämlid^ muß bie Cätigfeit ber €inbilbung begrenjt, b. t^.
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IB^r probuh fixiert beftimmt rocrbcn. Diefe Bcgrcn3ung unb

Bcftimmung gefd]icl:]t burd? bie 3^efIerion; bas Permögen ba5u

ift bcr „Pcrftanb". X)ie „^inbilbungsfraft fdjafft 2^ealität,

aber es ift i n il^r (unb für fte) feine Realität, erft burd^ bie ^uf«

faffung bes Perftanbes u?irb bas (Sefd^affene für bas Semufetfein

Realität". Bei biefer 2Iuffaffung aber bebient ftd] ber Der-

ftanb ber Kategorien unb ber ^tnfd^auungsformen: ^aum unb

Seit (bie gleid^falls „bebusiert" toerben). X>ie ^eflejion b^s Per»

ftanbes, bie an bas ®bje!t gebunben ift, fe^t il^rerfeits voraus bie

„U r t e i I 5 ! r a f i", b. I^. bas Dermögen, frei auf beftimmte (Dh'

je!te 3u reflektieren ober aud^ bies nid^t ju tun, b. li. von il^nen

3u abftral^ieren. X)er Urteilsfraft aber liegt 3ugrunbe bie l^öd^fte

Stufe ber 3nteIIigen3, bie „Dernunft", oermöge beren toir oon

jebem (ßegenftanb abftrai]ieren fönnen, loälirenb bie „reine Der*

nunft" ober bas „reine 3^" ^cis Subjeft biefer ^bftraftionsfäl^ig»

feit bleibt, r»on bem nid^t abgefel^en toerben fann. 3^ tnet^r alfo

ein ein3elnes 3"^ic>ibuum von (Dbjeften unb bamit Dom Hid^t-

3d] abftral:^ieren fann, befto mel^r näl^ert es fein e m p i r i f d^ e s

3d^=BetDu6ttein bem „reine n". 2(uf biefer Stufe roirb bem 3<^

flar, ba^ bas Hid^t»3d] t)on ibm felbft gefegt ift.

5. Die ^ißi^^HsIcl^re« Die ibealiftifdie 15ber3eugung aber,

ba^ bas Berougtfein einer binglid^en IDelt auger uns „abfolut

nid]ts n^eiter ift, als bas probuft unferes eigenen Porftellungs-

oermögens", gibt uns 3ugleid] bie (PetDigbeit unferer 5 1 ß i i^ ß i t.

Der (Seift bes '^bealismus erlöft fo ben Zfien^dben von bem De*
terminismus unb ber oielfad^ baraus gezogenen Folgerung, man
muffe fid) fataliftifd^ bem Haturlauf l^ingeben. Diefer (5eift

fprid^t 3u ilim: „Du roirft nid^t länger r>or einer Hotroenbigfeit

3ittern, bie nur in beinem Denfen ift, nid^t länger fürd^ten, r»on

Dingen unterbrüdt 3u toerben, bie beine eigenen probufte finb,

nid]t länger bid], bas Denfenbe, mit bem aus bir felbft l^eroor'

gel^enben (Sebad^ten in eine Klaffe ftellen. Solange bu glauben

fonnteft, ba^ ein fold^es Syftem ber Dinge unabi^ängig von bir

auger bir toirflid] ejiftiere, unb ba^ bu felbft ein (Blieb in ber

Kette biefes Syftems fein möd^teft, roar biefe 5urd^t begrünbet.

3cfet, nad]bem bu eingefel^en l^aft, ba^ alles bies nur in bir felbft

unb burd] bid] felbft ift, tcirft bu ol^ne ^rceifel nid]t r>or bem
bid^ fürd]ten, mas bu für bein eigenes (ßefd^öpf erfannt B^aft."

6. Die ntell^obe unb 6ie „intelleftueüe ^Infdjauung". Über

feine 217etl|obe 3u pl^ilofopl^ieren \:iat fid] 5id)te roieberi^olt aus-
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fnfyWdi geäußert. Hur bas e r ft e Cf5Iicb bcr (BebantenTctte er*

Seugt banad] 6ec pl]iIofopI:^ mit abfoliitcr 5reibcit. „3nbcm er

aber bcnft unb fonftruiert, tüas er bcabfid]tigt, entftcl^t in 'ifyw

etwas anbcres, bas er feinestoegs beabficbtigt, fd^Ied^tt^in not^

toenbig unb begleitet r>on ber eoibenten ltber5eugung, ba^ es in

allen vernünftigen IDefen ebenfo entftet^en muffe." €5 perl:^ält

fid] babei ir>ie bei matl^ematifd^en Konftruftionen. ®b id} ein

i)reie<i ober Dierecf !onftruiere, ift Sache meiner freien (£nt*

fd^eibung, ebenfo, toie gro^ \d\ 3. B. bei ber Konftruftion eines

2>reiecfs bie 5ir»ei Seiten unb ben eingefdjioffenen tPinfel an-

nel:|me, aber alle übrigen Beftimmungen bes Dreiecfs finb bann
meiner lOillfür entsogen. Das Perfal^ren bei il]rer l{onftrn!tion

ift nid]t „bas einer beftimmten perfon, fonbern bas' eines vev
nünftigen IDefens überl^aupt".

Die ID.'C. fe^t alfo ooraus, ba% in t>en Banblungen (unb in

ben baburd] „gefegten" 3nl]alten) bes (ßeiftes ein beftimmter

fvftematifd^er gufammenbang fei, „sufolge beffen, roenn eins ift,

alles Übrige fein, unb gerabe f fein mu§, roie es ift." Sie

r»erfud]t alfo aus einer ibr bekannten (Srunbbeftimmung bes Be*

uju^tfeins alle übrigen a priori ab3uleiten.

Das Bebenfen, ob benn bas in biefer IPeife Konftruierte reines

pl^antafieprobuft fei, toirb abgelenft burd) ben E)intr»eis auf bie

angetoanbte 2T(atI:|ematif. ^udi t^ier betrad^tet man bie rr>irnid]e

£inie als eine gleidifam in freier Konftruftion entftanbene. IDie

es fid] mit il^rem tatfäd^Iidien (£ntfteben perl^alte, banad] frage

id] nid]t. So fonftruiert and] bie W.-£. „bas gejamte gemein'

fame Betüugtfein aller vernünftigen lüefen" (b. 1]. il^r Selbft-

unb IDeltbetDugtfein) „fd]led]tl]in a priori, feinen (5runb3Ügen

nad], ebenfo toie bie (Seometrie bie allgemeinen Begren3ung5«

toeifen bes Raumes burd] alle pernünftigen IPefen fd^leditl^in

a priori fonftruiert". Die i^age, oh w'xtHid) eine fold^e Kon*

ftruftion ftattgefunben hahe, ift ibr eine „Svage völlig obne allen

Sinn".

(£s ift alfo md]t bie ^bfid]t ^Iridites, geiviffermagen (nad] ^(rt

bes 2T(Ytl]us) eine c5efd]id]te ber tPeItentftel]ung 3u fd]reiben, 3U

fd]ilbern, rvie bie reine cEätig!eit, in ber bas abfolute 3^ beftebt,

biefe rDir!lid]e IDelt in ber ^eit l]ervortreibe, aber bie pbilo*

fopl]ie foll fid] bod] nad] feiner iluffaffung gerviffermagon 3U

einem abfolut voKfommenen, göttlid]en Denfen auffd]tring »n.

gum Beleg ein 21usfprudi ^id]tes: ,,IPas ift bas tPefen bes
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(ßelcl^rtcn — als eine pl^ilofopl^ifd^e STiCiQ^ — bebeutet

folgenbcs: u?ic müfele (Sott bas JXVfen bes (ßclcl^rtcn bcnfen,

falls er bäd]tc; benn öie pBjilofopI^ifdie 2lnfid]t fagt bie Dinge,

toie jte an \\di jtnb, b. t:j. in ber lUelt bes reinen (5eban?ens,

tDeld^er IDelt Urprin5ip (ßott ift, bemnäcbft alfo roie (Sott fie

benfen mügte, falls \lim ein Denfen beisulegen toäre. €5 ift alfo

5id^te (roie Kant) barum 3U tun, bie für alle 3nbir>ibuen geltenbe

apriorifd^e (Sefe^mägigfeit bes (ßeiftes überl^aupt feftjuftellen,

unb 3u>ar in fyftematifd^er 5orm. Tiber biefe (Sefe^mägigfeit

ftellt \idi il^m nun nid^t bar (tüie es bei ber rein logifd^-inbalt-

lid^en öetrad^tung fein mügte) als ein (Sandes von Gegriffen

unb (Srunbfä^en. €r fd]eib^t ausbrücflid^ feine Zlletl^obe ron

ber in ber pl^ilofopl^ie üblid^en, iüeld]e „tote Begriffe" unter-

fud]tl IDas in ber VO.'^. 3um (Segenftanb bes Denfens ge-

mad]t toirb, „ift ein Cebenbiges unb tätiges, bas aus f\d\ felbft

unb bmd\ fid] felbft (Erfenntniffe er3eugt unb roeldiem ber pl:^iIo-

fopl] bloß 3ufiel|t. (£5 liegen alfo in ber tD.-C. 3 ro e i ^eil^en

geiftigen ^anbelns Dor: „bie bes '^d], weldies ber pl^iloiopl:>

beohad\tet, unb bie ber Beobad)tungen bes pl^ilofopl^en."

Die t^ier3U gcforberte Selbftbeobad^tung nennt S^diU ^i n t c 1 1 e f •

tuclle 2tnfdjauung''. (Wxx mürben fie tjeute — mit ^ufferl —
„IDefcnsfd^au" nennen.) <£r ift fid^ babei beipufet, pon liant absu-

ipeid^en. Diefer I^atte bas Dort^anbenfein einer intelleftuellen 2lnfcfiauung

beftritten. :Sei it^m getjt alle 2tnfd^auung auf ein Sein (ein (Befe^tfein,

ein Bel^arren); bie intelleftuelle 2Infdjauung wäxe für itjn fomit bas

unmittelbare ^etDufetfein eines nid^t finnlidjen Seins, b. tj. bes ^»Dings

an fid|". Die W.^'S,. wex^ aber von bicfem „rein unoernünftigen Se-

griff" nid^ts; alles Sein ift it^r ein finnlidjes. ^jüx fie getjt bemnadj

bie intelleftuelle 2lnfd^auung nidjt auf ein Sein, fonbern auf ein

^ a n b e I n. Übrigens ift fie audj bei Kant im Segriff i^er „reinen

2tpper3eption" cortjanben, unb aud^ bas Sen^ufetfein bes Jategorifdjen

3mperatiDs ift otjne Zweifel ,,ein unmittelbares, aber fein finnlidjes

— ebtn bas, lüas bie ID.=S. intelleftuelle 2lnfd^auung nennt". Sie ift

bas unmittelbare Seipufetfein pom 2^ ^^s tätigem prin3ip, fie geljt

nid^t auf materiell Beftetjenbes xvxe bie finnlid^e, fonbern auf blofee

Sätigfeit, bie fein „Sein" ift, fonbern „^eben",

rOill man aber ben (Stauben an bie (5ültigfeit biefer intcIIeftucHen

2lnfd^auung (bes tätigen 3^^) ^od^ meiter begrünben, fo ift bas nur

möglidi burd^ ^inmeis auf bas Sittengefe^. Diefes forbert von bem
IHenfd^en ein abfolut freies, nur in it^m unb in nidjts anberem be-

grünbetes £^anbeln, es fe^t alfo uoraus, t)a^ er reine Sätigfeit ift. „So
3eigt fidj benn ber tranf3enbentale 3bealismus als bie ein3ige pflidit-

Wcffer, ®ef*l*fe 6et 'Pbilofop^ie. III, 2
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mäßige Denfart in ber ptjilofopijie. 3^ f o 11 in meinem Denfcn com
reinen 2^ ausgetjen unö öasfelbe abfolut felbftänbig bmiin, nidjt als

beftimmt burd^ bie Dinge, fonbern als bie Dinge beftimmenb." Das
le^te Kenn3eid|en ber IDatjrtjeit liegt alfo für ^xdiU nidjt im Cl^eo-

retifdjen, fonbern im praftifcfjcn.

Dies 3eigt, wie eng ber ttjeoretifdje Seil ber XP.«£. mit bem praf-

tifdjen 3ufammentiängt.

§ 3. Dct prafltfd?« (Ecil bct „IPiffcnfdjafUlcIiic".

\. t>as 3ct? ob uncnMidjes Streben. X>ie tl^coretifd^e ID.-C.

5cigt, roie bie „(£rfal^rung", b. I]. bie IDelt ber (2)bjefte, aus bem
3cf? l^eroorgel^t. Mes, roas Ö)biett ift, ift aber beftirmrtt, be-

fd^ränft unb bamit enblicf]. X)a5 3^ ober ift reine Cäligfeit, in*

fofern unbefd]rän!t, unenblid]. Diefe enblicbe, obiehioe IDelt

fann barum nidjt ber r>oIIe unb roal^re ^usbrucf feines IDefens

fein, ja il^r ^uftanbefommen blieb für bie Ibeoretifd^e Sc
trad]tung in bem entfd]eibenben pun!te unbegreiflid]. Der „^tn*

ftofe" auf bie reine Cätigfeit, aus bem bie „(gmpfinbung" l^erDor»

ge^t, ift nodi unerflärt. Bcibe Sebenfen finb baburcb 3u lieben,

ba^ bas 3ci] gefaxt loirb als unenbUcf^es Streben. 5tls

reines Cun fann es nid]t eine fertige, ooUenbete Unenblid^feit

fein; es mug barum als Streben gebadit merben, unb bies fann

nie fein Siel erreid]en, roeil es felbft bamit aufgeI:^oben roäre,

alfo gleicbfam als ein titanifd]er, fauftifcber Drang ins Unenb'

lid^e. Mes Streben aber \e^i tDiberftanb üoraus, bcn es 3U

übertDinben gilt, eben bamit (£ntgegenftel]enbes, b. h,. (5egen-

ftänbe, (Dbjefte, an benen es fid] betätigen !ann, bie ^ugleid^

bie ^eflejion bes 3<^ auf fid] unb bamit fein Selbftberoufetfein

ermöglid^en. Damit ift aud^ jener „^Infto^" bebu5icrt, bas Dor-

l^anbenfein einer objeftipen IDelt begreifUd] geroorben. Sie mufe

ja Dorl)anben fein, bamit Stoff für bie ^ätigfeit oorl^anben ift.

Das „3d^" (b. i. ^ier bas „pra!tifd]e" 3<^, bie fittlid^e perfön-

Iid|!eit) mug ftd] immer toieber neu er3eugen am Z'tid^tOd), im

Kampf mit it^m. 5reilid] fann aui^ auf biefe IDeife nid^t bebu-

3iert toerben, toarum bie IVirflid^feit gerabe biefe beftimmte Se-

fdiaffenr^eit l|at, roarum gerabe biefe beftimmten €mpfinbungen

unb (Dbjefte eriftieren, benn biefe gelten auf freie, grunblofe ^fte

ber Urtätigfeit 3urücf, aber ber allgemeine ^toecf biefer ^Ifte ift

uns bod] Derftänblid]. Der (5runb ber „<£rfal^rung" (ober ber

IDell) ift alfo nidit, tüie 3. B. bei Spino3a, eine fubftantielle Ur-
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fad^e, fonbern ein ^lüccf. Die IPcIt (oll ZTiaterial fem für unfere

Cäligfeit; fie ift nur ^a, weil ein ibert, nämlid^ bas fitt-
li d7 e (ß u t e , Derroirüid^t toerben foll. X>ie Ti'mqe bcr XX^elt

fmb aud\ feine X>in9e „an fid]", fte finb nur „für uns", nämlid]

bas, was roir aus il^nen madjcn follen. 2lber nid]t in be-

ftimmten (enblid]en) lDir!ungen inncrl^alb biefer IDelt liegt bas
eigentlid^e ^iel bcs menfd^Iid^en Strebens, oielmet^r ift bie Cätig-

feit Selbftjroecf. 3nfofern ift fie nid^t r>on irgenbtoeld^en au^er

il^r liegenben ^rcecfen abl^ängig, fonbern frei^ autonom (im

Sinne Kants).

2. T>as leinc 2^ »n^ bk Holuttttebe. Das reine 3d) aii»

unenblid^es Streben ift aber nid^t ibentifd] mit bem e m p i •

r i f d] e n (b. I^. einscinen) 3cf?. 3u ber objeftioen IDelt, bie

ben Stoff unferer Cätigfeit unb bamit „bas oerfinnlid^te 2TIate»

riale unferer pflid^t" bilbet, gel^ört audi bas Svftem unferer

finnlid]en ober Naturtriebe (bie 5idite ebenfalls — toie bie

Stufen ber 3nteIIigen3 — 3u „bebusieren" fud]t.) Diefe get^ni

auf (Dbjefte unb fud^en barin il^re ^efriebigung. ^(ber burd^

feine ^eflejion erl^ebt fid^ bas Pernunftmefen über bie Criebe,

madii fie 3u feinen (Dbjeften unb toirb f\d} bes Criebes 3ur

reinen Cätigfeit betougt unb bamit feines „SoUens". Die ftnn»

lid^en triebe get]en auf Bel^aglid^!eit, ^ul^e unb (Senug; ber

fütiid^e Crieb ift „ein Crieb um b<is (Triebes tüillen", ber feine

öefriebigung nur in \\dti, nid]t in einem Erfolge finbet; fo gel^t

biefer Crieb auf Cätigfeit, auf 2(rbeit; er rul]t nie aus bei bem
€rreid]ten, fonbern fielet immer neue Aufgaben.

Die für3efte Raffung bes SoIIens, alfo bes Sittengefe^es, lautet:

„€rfüüe jebesmal beine ^eftimmung!" i)as Betougtfein von
unferer jetceiligen Beftimmung ift bas (5ctr>iffen. Xladi eignem
fittlid]en Urteil l^anbeln, gel^ört nottoenbig 3ur Sittlid^feit. „IDer

auf 2Iutorität l^in l^anbelt, l^anbelt fonad? noltoenbig gerüiffenlos,

fünbl^aft" (tDas für Unmünbige freilid] nid?t gilt).

Um aber bem (Setoiffen 3u folgen, muffen toir uns von ben

Haturtrieben losreißen, unb bies gcfd)iebt burd^ einen 2tft ur-

fprünglid]er unb unergrünblid^er ^reil^eit. (Dline biefen 2(ft be*

l^arren roir in bem naturgegebenen Streben nadi unferem fmu*
lid^en U)ot^I. Unb biefes Betjarren, bicfe IDillensträgl^eit, ift

bas „rabifale Böfe", bas moralifdie (ßrunbübel, bie Urfd^ulb.

Durd] bas fittlid^e fjanbeln allein gerüinnen toir audi ^roig*

feit, „Unfterblid^feit" (nid]t im Sinne bes ^ortlebens nad] bem
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^obe, fonbern ber (£rBjcbung über bas „^eitlid-t^" rräl^rcnb bes

Cebens). „3^? bin unfterblid^, unüergänglid^, ewig, fobalb \d\

ben (£nt(d^Iu6 faffc, bem Pernunftgefc^ 5u gci^ord^cn; id^ foU C5

nid]t crft tr> e r b c n. Die überfinnlid]e Welt ift feine 3ufünfti9e

IDelt, fie ifl gegentoärlig. 3ci^ ergreife burd^ jenen (£ntfd)Iu6

bie (Etoigfeit."

Den 3Ti^aIt bes Sittengefe^es geroinnt ^idite burd] bie <£r-

toägung, ba^ alles, was 5ur Cötigfeit geforbert ift, aud] fittlidi

geforbert ift. Dal^in geB^örl cor allem ^nsbilbung bes Körpers

unb bes (Seiftes unb (£inglieberung in bie menfd^Iid^e (Semein-

fd^aft; benn bie Arbeit an ber Sinnenroelt, b. t^. bie Kulturarbeit,

fann nur eine gemeinfame fein.
^

3. 5icl?te5 iTel^re vom Staat unb bet Ktrd^e. Die menfd^Iid^c

Kulturarbeit forbert -in erfter Cinie innere (ßemeinfd^aft ber

Überseugungen. 2tn il:|rer fjerftellung 3u arbeiten — aber oljne

jeglid^en S^oang — ift Sadie ber K i r d) e. Dagegen bie Re-

gelung, ber äußeren (5emeinfd]aft unter ben ZTienfd^en ift Sadie

bes Staates. Die Urred]te bes einseinen finb \. bie freie

Verfügung über feinen £eib als tDerfseug feines lOillens, 2. bas

Red]t auf Eigentum, 3. bas Rcd]t auf Ceben unb (5efunbl^eit.

Sie finb bie Bebingungen, unter benen überl^aupt perfonen in

ber Sinnenroelt möglid] finb, unb fie gelten fo nid^t erft burdj ben

Staat; aber nur in bem Staate fommen fie 5ur ^ner!ennung

unb bamit 3u praftifd^er Bebcutung. Der Staat l^at aber nur
mit bem äußeren ^anbeln ber 2T(entd]en ftd^ 3u befaffen, nid^t

mit il^rer (ßefmnung; bemnad^ aud] nid]t mit il^rem religiöfen

(5Iauben. 5ittenlel]re unb Red^tslel^re finb barum fd^arf ju

trennen. — Hur bann ift ber Staat ^edits ftaat, toenn bie

Cräger ber (regierenben, riditenben unb ftrafenben) Staatsgetoalt

2 So ift ^id^tes (Eti^if — 5 o 3 i a I ett^if. „Va^ jemanb fagc: xd} voiü

nur midj felbft rein unb unbcfletft ex^alten, für midj allein forgcn un&

für meine Sittlid^feit; was kahe i(i\ bie anbeten 3U oeranttporten?

ftreitet fdjlecf^tl^in unb burdjaus mit ber ftttlidjen (5efinnung. €r fann

mit jener Sittltd^feit nichts met^r meinen als ein blo^ äufeerlid^es unb

negatioes rttd)ts»BöfeS"Siun, eine äufeerlicf^e bürgerlid^e (Sered^tigfeit

unb Unbefd^oltenl^eit." Dies ift ntd|t „Sittlid^feit", fonbern „ptjarifäis-

mus". „Die u?atjre Sittlidjfeit beftei^t nur im 'iehen unb f^anbeln.

Diefes getjt ftets (!) auf bie Bilbung anberer." Das ift nun freilid^

ebenfo einfeitig, wie bie entgegengefet^te IHeinung Kants, ba^ es für

midj n i e pfUd^t fein fönne, für bie DoUfommentjeit eines an^^ven 3U

forgen, ba er bies felbft allein fönne.
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red^enfdiaftspfliditig f^nb Dor einer beauffid]tigenben Bel^örbe

(€pl|orat). Unter biefer Bebinguncj ftnb alle Perfaffungen red^t*

mäßig, anbernfalls befpotifd]. "Da fein Staat feiner 3bee doU*

fommen entfprid^t, fo ift aud] b i e Derfaffung red^tsmibrig, bie

lebiglid] ben groecf \:iat, ben befiet^enben guftanb 3U erl^alten.

Da bas ^ed]t auf (Eigentum 5u ben Urrediten gel^ort, fo t^at ber

Staat bafür 5u forgen, ba^ alle (Eigentum beft^en. 3^ber foll

arbeiten, aber „nid]t toie ein Cafttier; er foll §eit übrig bel^alten,

feinen (Seifi unb fein ^uge 3um fjimmel 3U erl^eben". <£$ gibt

alfo ein IRedtii auf Arbeit; and} ):iat ber Staat 3u forgen, ba^ bie

2lrbeit ben ausreidienben (Ertrag liefere. Da^n muß er bas

rDirtfd]aftlid]e £eben burdjgreifenb regeln, alle (Ein- unb ^usfuljr

in feine fjanb nebmen, alfo einen „gefd]loffenen ^an-
bei s ft a a t" l)erftellen, aud\ l]at er bie (£r3eugung unt) Der-

teilung ber (Süter 3U regeln unb bie preife 3u beftimmen. — Die

Be3iel^ungen ber bölfer untercinanber 3U pflegen, ift lebigli(^

5ad\e ber tPiffenfd^aft.

5id]te teilte lange Seit bie tosmopolitifd^en (unb 3ugleid^ in-

biDibualiftifd]en) ^nfd^auungen ber ^ufHärungs^eit unb Kants,

^ber bie fräftige (Entfaltung bes Hationalgefül^ls in ber Hapo-

leonifd]en Seit 3eigt ftd] audi in il^m, unb 3rDar mit einer Hber-

fd^rDänglid]!eit, bie feiner 3u (Extremen neigenben Hatur ent^

fprad]. 5reilid] vokft and\ in feinen „^eben an bie beutfd]e

Hation" ber rDeltbürgerlid]e Sinn nod] nadi in bem (Sebanfen,

ba% um ber 2T( e n f d; l^ e i t toillen Deutfdilanb nid^t cerfinfen

bürfe; aber bas erregte Hationalgefülil läßt ilin nunmel^r in ben

Deutfd^en eigentlid] bie ein3igen Präger ü:>al|rl]aft menfd]lidier

Kultur feigen. T>as ift natürlid] nid]t gemeint im Sinne felbft-

gefälliger Sufriebenl^eit mit bem Porl^anbenen, fonbern als ein

energifd^er 2lufruf 3ur pflid^terfüUung unb 3U bolzen ^lufgaben.

3n il^ren Dienft ift r>or allem bie nationale (Er3iebung 3U

ftellen, bie er im (Seifte peftalo33is neu 3U geftalten rät. ^udi ber

Staat erfd^eint il^m je^t nid)t mebr blog als 3nftitution 3U äußer-

Hd^em ^ed]ts- unb (Eigentumsfdiu^, fonbern als ©rganifation

für bie gefamte geiftige, fittlid]e unb er3ieljerifd]e Arbeit einer

Nation.

^. S'^<^^^^ (Sefd^td?t5pt^tIofopI>te, 3n feinen gefd^id^tspbilo-

fopl]ifd]en (Erörterungen ift für 5idite (wie für Kant) ber

Ijerrfdienbe (Seftditspunft ber, ben gefdiid)tlid]en pro3e6 nad?

feinem ftttlid^en Si^l (nid^t nad^ feiner natürlid]en Hotroenbigfeit^
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wie fjcrbcr) 5u begreifen. ^Is ^nfangssuftanb gilt il^m bie fjerr*

fd]aft bes Pernunftinftinfts, unter ber bas Pernünftige triebl^aft

getan toirb. Die 3meite Stufe ift, ba% bas Dernunftgefe^ 5um
Bemugtfein !ommt, bü§ es aber als äugerlicb gebietenbe, frembe
2Iutorität erfd^eint, gegen bie man ficb auf3ulel:^nen beginnt. So
entfaltet fid^ immer mel^r inbioibuelle tüillfür unb egoiftifcbcs

(Slüdfeligfeitsftreben. So ^iebt bas „Zeitalter DoUenbeter Sixnb'

l^aftigfeit" I:jerauf, bas 5id]te in ber 2lufflärungs5eit Derroirüid^t

fielet. 2lbet es ift bies nur ein nottt>enbiges X>urd^gangsftabium;

benn bas 3nbir)ibuum beginnt nun bes Sittengefe^es als einer

iorberung feines i^öberen IDefens, feiner (Sattungsoernunft, inne

3U toerben. 2)iefes Zeitalter ber „beginnenben Dernünftigfeit"

(bas Don Kants pl^iIofopl]ie beraufgefüf^rt roirb) ift nun 3u bem
ber „pollenbeten Pernünftigfeit" n?eiter 3u bilben, in bem bas
3nbit>ibuum feine wahve ;^reibeit in ber bebingungslofen Unter-

toerfung unter bas Sittengefe^ finbet.

5. 5^4*^5 HcIigionspI^Uofopljie, Der Kern ber lDirfIid]!eil,

bie [xdi in Hatur unb (5e\d\id\ie barftellt, ift nacb 5ict]tes (ßrunb-

überseugung (5 o 1 1. IDenn er it^n anfangs (ebenfo roie t)as

(EI:^riftentum nnb Kant) psrfönlicb faft (als abfolutes 3cll), fo

neigt er feit etwa \7^6 ba5u, bas Un3ulänglid^e biefer Por-

ftellungsroeife 3u betonen. Da% er (J^ott mit ber fittlicben Welt'

orbnung gleid]fe^te, ):iai il>m ben Porn^urf bes ^tl^eismus 3u-

ge3ogen. Religion bebeutet it^m intuitipen (ßlauben an ben Sieg

bes (Suten. Seit bem ^tl^eismusftreit bat fid^ ^ici^te piel mit bem
IPefen ber Religion befd]äftigt. Kämpfte er bamals gegen bie

Unbulbfamfeit ber orttjobojen ^b<^o^ogen, fo tüanbte er fid^

fpäter l^auptfäd^Iid^ gegen ben ^Nationalismus ber ^ufÜärung.

Die myftifd^e ^rt feiner perfönlid^en ^eligiofität fommt jefet aud)

in feinen Sd^riften 3um ^usbrucf. Religion ift il^m je^t nid^t

mel^r blog ftttlid^es, fonbern feiiges Ceben. ^n ber ^tntoeifung

3U biefem Ceben foll alle pl^ilofopl^ie gipfeln.

3n ber Ciefe alles Cebens glaubt er einen religiofen (Srunb3ug

3u entbecfen. IPo Ceben ift, ba ift (ßefübl bes ZTcangels, ^rieb

nad) (£rgän3ung unb Befriebigung. PoIIe 23efriebigung toäre

Selig!eit. <£s gibt aber auf (£rben fein (55ut, bas unpergänglid^

toäre, barum aud) feines, bas tpa^rl^aft unb bauernb befriebigte.

So ift unfer Dafein begleitet Don einem (5efüy ber Ceere, ber

Unfeiigfeit. €5 fd^eint nid^ts übrig 3U bleiben als bumpfe Beft-
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gnation ober Hoffnung auf eine Seligfeit im 3^nfeit5. ^ber „burd^

bas bloge 5id)begrabenlaffen fommt man nicbt in bie Seligfeit".

<£ntrüeber gibt es überbaupt feine Seligfeit, obet fie ift fd]on im

Diesfeits 5U erringen. Sie ift bas burcb ecf]te IPerte erfüllte unb be*

friebigte £eben im Unterfdiieb von einem leeren, bnrd^ trügerifd^e

(Süter unb (5enüffe getäufd?ten Sd^einleben. Was aber bas

Ceben tral^rl^aft lebenbig unb feiig mad^t, bas ift bie Ciebe 5um
Unoergänglid^en, bie „Sel^nfudit nad^ bem <£migen". Hennen
tDir bas €tDige „<5ott", fo ift bas wahre Ceben Ciebe 3u (Sott

unb Ceben in (Sott. Um aber bas (Sroige 5u lieben, muffen tr>ir

es audi — „erfennen". „Hid^t im (Sefül^le, benn es ift bunfel

unb porübergel^enb, aud^ nid]t im ^un, benn es ift bcfd^ränft

unb äufeerlid^, befielet bie Religion, fie rul)t allein in ber €r'

fenntnis unb Ciebe (Sottes."

(Serabe bie fpätere Umgeftaltung ber IX).-C. toar für bie

^eligionspl^ilofopl^ie bebeutfam. Der Begriff bcs abfoluten 3c^#

fofern es 3ntelligen3, IDiffen ift, toirb je^t gefaxt als Bilb eines

abfoluten Seins, (Sottes, bem gleid}fam aller (Sel^alt bcs

lX)iffens entflammt. Unb (Sott toarb audi gebadet als abfoluter

ID e r t unb bamit als ^iel bes unenblidjen Strebens (bas ben

(Srunbbegriff bes praftifd^en vleils ber ID.'C. barftellt). Hid^t

bas Cun um bes ^uns toillen, fonbern bie (Seftaltung ber

21tenfd]en unb ber menfd^lid^en (Semeinfd^aften nad^ bem gött*

lid^en Urbilb ift je^t geforbert. Die Religion auf il^rer l^öd^ften

i?tufe aber befielet nid^t in ^ätigfeit, fonbern in rul^iger Befd]au*

lid^feit. (Sott fd^auen unb fid) als fein ^bbilb roiffen: bas ift

bas „feiige Ceben". Dabei tüirb bie fittlid^e Betätigung nidit

ausgefd]loffen, fonbern als felbftoerftänblid) üorausgefe^t.

Das Berougtfein ber abfoluten (£inbeit bes göttlid^en unb bes

menfd)lid^en Seins ifl in 3ßfus jum erften Zfiale in üoller Klar-

I^eit r>orl^anben geroefen. Das Befeligenbe bes Cl^riftentums

liegt aber nid]t in ber ^nerfennung ber (Sottmenfd]beit '2>e\n als

einet gefd^id]tlid^en vEatfad^e, fonbern in bem Had^erleben feines

(Sottesbemugtfeins. „Hur bas 2Tietapl>vpfd]e, feinesroegs aber

bas ^iftorifd^e mad]t feiig."

So faßt 5id]te bas etoige (feiige) Ceben im <£inflang mit bem

€Dangelium 3ol^annis (^7,3) als €rfenntni5 (Sottes unb feines

(Sefanbten. (Sottes Sol^n ift bemnad] and) je^t nod^ nid^t ein in

ftd^ p^fd]Ioffen?5, tPt^s, f<?n^ern ein lebenbiges, \\di mitteilenbes.
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Unb bie ^rfenntnis (ßottcs gc|d]icH nicht butd] Dcrftanbcs*

mägigc Bcflcfion, fonbern jic ift bas £eben (Sottcs in ber Ciefc

bcr perfönlid^fcit felbft. (£5 ift bic in uns Icbenbigc göttlicbc

Cicbc. Darum ift andi bas ßanbcin im (Seifte ber 5ittlid]!cit

unb Religion ^wat ^I:jeonomie. aber aucb Jlutonomie. 2ln bas

uns beftimmenbe göttlidie (5efefe binbcn tuir uns ja als an eine

5orberung unferes eigenen IDefens. „(Sott ift ein (Sott ber 5rei'

I^eit", unb „Ceben in (Sott ift — frei fein in il^m".

§ ^. IPürbigung (ficfjtes.

^id^tes ganscs System rut^t auf einer 3ntuttton, in ber er b'ie tDelt

mit it^rcm (ßegenfa^ von pcrfon unb Sadje, (Seift unb tlatur als (£r*

fdjeinung eines göttlidjen, idj=tjaften Gebens fafet. Die (Sültigfeit einer

fold^en trttuttioen tDeltbeutung (bie jebcr pertpanbten Seele einleudjten

n>trb) läfet ficf^ auf logifcf^em IDege nidjt beipeifen. ^^id^te uerfud^t

btes aber in feiner IDiffenfdjaftsIetjre. 3"beffen fein Bemüljen, bie von
Kant aufgeroiefenen apriorifd^en (Elemente aus einem prtn3ip in

fyftematifd^em ^^if^Tumentjang als notmenbig ab3uleiten ift — infolge

ber mannigfadjen Begriffsoerfd^icbungen unb fünftlid^en Konftruf»

tioncn bei ^tdjte — nidjt als gelungen 3U be3etd)nen. Dabei permifd^t

fxdt bei itjm bie Iogifdj»erfenntnisttjeorettfd^e unb bie pfYd>oIogifd^-

metaptjyfifd^e Betrad^tung. Die 2Iufgabe, 3. S. ein Syftem ber Kate-

gorien 3U entu>i(feln, forbert lebiglid^ ben Tladivods bes inneren §u*
fammentjangs allgemetnfter Begriffe. tUber bie 3"^^Ite unb 3e3icl^.ingen

oon Begriffen werben bei ^idjte 3ugletdj 3U ben gefe^mä^igen ^anb"
lungen einer rpcitumfaffenben 3^teIIigen3, eines abfoluten 2^- ^^^
fo roanbelt ftdj bie logifd^e Betrad^tung, bie am 3^^ölte ber IDiffen»

fdjaften bie allgcmeinften (formalen) Begriffe unb Sä^e (unb bamit
bie apriorifdjen Bebingungen ber (Erkenntnis) feft3uftellen t^at, in eine

apriorifdje Konftruftion bes jenfeits ber (Erfal^rung liegenben (5runb-

beftanbes ber IPirnidjfeit. Damit fäEt SW^ in bas Perfal^ren ber

»on Kant übertDunbenen apriorifdjcn tltetapljYfif 3urüd.
2Iudj ift es it^m nid^t gelungen, bie „(Empfinbungen" unb bamit bie

XDcIt bcr (Erfal^run-g in itjrer gegebenen Befdjaffcntjeit roirflidj a priori

3U bc^u3ieren, nidjt einmal (worauf er ftci^ \a befd^ränft) etnleud^tenb

3U 3eigen, wie es überl^aupt 3ur (Empfinbung, 3ur 2tnfdjauung,
3ur raum3ettlidjen IDelt ufn>. fommen mu&. Da& biefe IPelt Stoff
un^ 2lufgaben für unfere fittlid^e Betätigung biete, fann uns (Srunb

fein, fie 3U b e ro e r t e n , aber es gibt uns feine ttjeoretifdje (Erklärung

tl^res Dafcins unb §ufammenljangs. 3ener rätfelt^afte „2Infto&", auf
ben ^idjte bie (Empfinbungen 3urüdfül>rt, ifl im (5runbe Kants „Ding
an fidj" ^. 2tudj mu& bie weltfd^affenbe Qlätigfett bes abfoluten 2^ mit

3 überl^aupt läfet fid^ aus einem abfolut einljeitlid^en prtn3ip niemals
bic H>€lt uttb \fyce (£ntu>i(!Iung in H>aljrl^eit ableiten; benn wenn nur
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itjren probuüen (Ummelt unb lTtitn?eIt), bem 3"^iDiöiiu"i ^odi als

etwas unabijärtgig von fetnsm Betpu^tfein Beftetjenbes, mitljtn als

„Ding an jidj" erfd^einen. 3"^ (Srurtbe lefjnt audj ^id^te gar nid^t

eine oon ben inbioibuellen Subjeften unb iijrer (Erfdjeinungsttjelt un-
abijängtg (alfo „an fidj") ejiftierenbe Realität ah, 3Ttfofern ift er

nidjt erfenntnistt^eorettjifdjer jbealift <£r beftreitet aber mit üollfter

Über3eugung, ba^ bas an fid^ (Efiftierenbe „Ding", „Sadje" fei; üiel»

met^r muffe es als ^ehen na&t 2lnaIogie bes „2<il"t öes perfönlid^en

(Seiftes gefaxt iperben. 2Iber ^id^tes grunblegenbe Dorausfe^ung, ba%

man entipeber üom 3d^ (bem BetDufetfein) ober ben 0bie!ten abfetzen

muffe, um 3ur pI^ilofopMfd^en Betrad^tungstoeife ju gelangen, ift felbft

im I^ödjften (Srabe anfed^tbar, benn ojeber lä^t fid^ bas 2^ <^^^ ^^^

0bjeften, nod^ laffen fid^ bie 0bjefte aus bem 2^ ableiten. 3^ ""^

ZlxdiUZ^t Subjeft unb ®bje!t getjören untrennbar 3ufammen.

Den lauteren (Seift unb I^ofien Sd^njung oon ^idjtes (Etljif tpirb man
gern ancrfennen, nidjt minber iljre ipat^rtj^aft fo3iaIe (Sefinnung; feltfam

nur, ba^ biefer Ittann ^er ^reil^eit bas gan3e roirtfd^aftlid^e Seben in

y^effeln legen n?ill.

Die fpätere religiöfe nmbilbung ber W.-^. enttjüllt nodj beutlidjer

itjren metaptjyfifd^en unb 3ugleid^ myftifd^en dbarafter nnb bamit bas

gurürfgeljen ^id^tes com Stanbpunft Kants 3U bem 5pino3as, nur

ba^ er fo einfeitig bas 3^^/ ^ie p e r f n , tpie Spino3a bas 2Iidjt*3d^,

bie 5 a dj e jugrunbe legt.

So bebeutfam für uns ^idjtes metapljyfifd^e (Srunbintuition unb

feine praftifclje pl^ilofopt^ie ift, fo bürfte es fidj bodj nidjt lot^nen, feine

tl^eoretifdje ptjilofopt^ie in itjrer fyftematifdjen 2lusgeftaltung u>ieber

3U beleben unb 3um (Segenftanb einer fo eingetjenben Sefdjäftigung 3U

mad^en, n?ie fie ber Kantifd^en 3UteiI geujorben ift.
—

üon biefem. Urteil nid^t berüi^rt wirb natürlid^ bie g e f dj i d^ 1 1 i d^ e

Bebeutung ^idjtes. Sie u>ar \a nid^t in erfter Sinie burd] feine tDerfe,

fonbem burd^ bie IDud^t feiner fraftrollen, fortreifeenben perfönlidjfcit

unb feiner gewaltigen Berebfamfeit bebingt.

Die fdjroff I^eroortretenbe (Eigenart feiner perfon iDie feiner £el^re

erflärt es freilidj, ba^ er üielfadjen unb tjeftigen IDiberfprudj, aud^ oon

feiten ber meiften Kantianer, fanb, unb ba^ er feine eigentlid^e pljilo-

fop^ifdje Sdjule bilbete. 2Xber feinen (Einfluß auf bie €rftarfung bes

fittliien unb nationalen Beipufetfeins in preufeen wxxb man nidjt ge-

ring anfdjiagen bürfen; ebenfo tjat er mädjtig geu)irft auf bie 2loman-

tifer unb baburdj auf bie beutfd^e Literatur. SdjeEing unb £}egel

fnüpfen an it^n an; Sdjopentjauers metapt^vfifdjer (Srunbbegriff, ber

fd^Iedjtt^in eines ejiftiert, fo ift für uns gar fein (Srunb erfidjtlid^,

iDarum es irgcnbipie 3U einer P i e I t^eit ober 3U einer üeränberung

fommen foEte. 3n jeglidjem „Illonismus" ((gintjeitslel^re) roirb barum

bodi oerberft ober offen eine gtpeil^eit ober HXeIjrI?eit pon npirfenben

»^aftorcn eingefül^rt
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Urrpille, ift ^idjtes ^abfolutem Z^f, bas ja uncnblidjes Cun un&
Streben bebeutet, oenpanbt; barum ftel^en audj ttjm neuere oolunta»

riftifdje [oon voluntas, IDille] SYfteme natje. 2lnflän9e an \i\n 3eigt

audj 2^uboIf (Eucten, ferner ber 3^ß'il^smu5 Coljens unb ber „lUar*

burger Sdiule" unb bie Begrünbung einer pljilofopljie ber ID e r t c bei

IDinbelbanb, tllünfterberg u. a. Die Perfcfjmel3ung fo3iaIen, nationalen
unb Ijumanen (ßeiftes in ^idjtes perfönlidjfeit mu& für uns beim
IDicberaufbau Deutfcfjlanbs oorbilblid^ fein. (Pgl. ISanb IV biefer

pt^iIofopt^ie»(ßefd^id^te.)

§ 5. t>u pI{tIofopI{U bct Komantifet.

23ci ben ^Romantifcrn toirb bas abfolute 3ci^ iid^tes mel^r unb

mel:^r jum empirifd^-inbioibucllen (b. l). bcm <£in5el'3<^ bct €t'

faljrung) unb bie meltfd^affcnbc „€inbilbungs!raft" ^icl^tes 3ur

pl:jantafie bes Künfticrs. 5o fielet ZTotJalis —
, felbft eine loeid^e

träumerifdie Xlatnt —, in ber IDicflidifeit eine trauml^afte

5d]öpfung ber pl^antafte. „Die IDelt roirb Craum, ber Craum
tüirb IDelt." Das VTiävdien, in bem tDirflid^feit unb pl^antafie'

probuft ineinanberfließen, galt il^m als l^öd^fte menfd)Iid>e

£eiftung.

Bei ^riebrid] oon 5dilegel (^772— \829) üertüanbelt [\d\ bie

Pernunftnotiüenbigfeit im reinen Cun bes abfoluten '2>di in bie

tOillfür bes genialen 3"bic>ibuum5. 7)a5 gilt bei il:^m 3unäd)ft

für bas ä ft l^ e t i f d^ e (Sebiet. Die angeblid]en „(ßefelse" ber

Kunft fmb ilim in tDirflid^feit bie genialen Einfälle unb Caunen

ber großen Künftler, unb ber äftl^etifde (5enu6 ifl bas 2T(it-

erleben biefer il^rer fd]öpferifd7en XDiUfür. So erfe^t Sd^Iegel

Sd^illers (5egenfafe oon „naioer" unb „fentimentaler" Did^tung

butdi ben von „tla\\x\di" unb „romantifdi". (gegenüber bcrx

„flaffifd]en" Kunftujerfen (roie ben antifen) pergeffen voxt ben

Did^ter, bei ben „romantifd]en" feffelt uns gerabe beffen perfön-

Iid]!eit. 3" ber romantifd^en (b. l^. ber mobernen) Did]tung tritt

alfo bie 5ubjeftir>ität bcs Did^ters in ben Dorbergrunb, feine

geniale perfönlid^feit, für bie bas Kunftu?er! nur ^usbrucf ber

felbftl^errlid] ben Stoff geftaltenben pbantafie ift. Diefes roman-

tifd^e prinsip im Unterfd^ieb r>om tlaffifdien be3eid]net Sd^Iegel

als „3J^onie". Xüie 5idites abfolutes 3^ über jebe feiner

Sd^öpfungen, toeil fie 3ugleid) Sd^ranfen für es fmb, E^inaus-

fkebt, fo beftel^t bie 3ronie bes fünftlerifd^en Sd^affens barin,

ba% bas 3d^ ^^^ Did)ters ftd^ niemals in ein tüerf DÖUig l^inein-

(enft unb barin oerfd^ujinbet {vok bies in ber f l a f f i f d^ e n
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Did^tung ber 5ciU ift), fonbern ba^ es im Spiel ber pljantafie bie

eigenen probufte roieber auflöft, fouperän mit ihnen fd^altet unb

im vEriumpl:^ über ben Stoff ficb felbft barfteUt unb fid^ felbft ge-

niest. (£5 ift bie Cl^eorie 5U bem oft formlofen, nur anbeutenben,

pi^antaftifd^-toillfürlid^en Cbarafter ber romantifd^en Did^tung.

Dabei entt^üllt ftd) Ejier öud^ bie per5ebrenbe Sel^nfud^t bes

^omantifers, im eigenen inbioibuellen '^d] bie llnenblid^feit unb

DoUfommenl'^eit bes abfoluten 'J^di 3U r)eru?ir!Iid]en unb ju ge-

nießen.

2iber bie fünftlerifd^e 3ronie, biefe ^errfd^aft ber genialen

IDillfür unb ber „Ciebe 3um Hamenlofen", foU nid^t auf bas

(Sebiet ber Kunft befd^ränft bleiben, fie foll bas g a n 5 e £ e b e n

burdibringen. Don l^ier Derftel:^t man bie oft fo ungereJ^ten Ur-

teile ber ^omantifer über bie 2(uf!Iärung53eit. y:it (ßerid^tetfein

auf nüd]terne, gemeinnü^ige Arbeit im X>ienfte menfd^Iid^ec

IDol^Ifal^rt gilt je^t als banaufifd], platt unb gemein, iljr

X)rängen auf vernünftige €inftd]t unb vernünftige (5eftaltung ber

menfd^Iid]en Dinge als unerträglid] feid^t unb pl^ilifterljaft.

(ßegenüber il^rem Cugenbentbufiasmus gilt es nun als ^eid^en

unb X)orred]t bes (ßenies, fid] über bie allgemein anerfannten

fittlid^en ^nfd^auungen unb Sitten l^intDeg3ufe^en — tüie bies

für bas gefd]led]tlid]e (5ebiet Sd]legel in feinem ^oman „tu*

cinbe" (\799) verfünbet \:iat (5etDig wax üielfad) fein Kampf
gegen bas Porrvalten b<^s Konventionellen unb fjergebrad^ten

in ber (£inrid]tung ber (£l?e verftänblid}, unb mit (Srunb forbert

er, ba^ neben bem geiftigen IDefen bes 2T(enfd]en avid\ fein finn-

lidies 3U feinem ^edit(i fomme, aber in ber Durd^fül^rung über-

tviegt burd]aus bas Sinnlid^e.

So ift benn ber ftttlid^e Cl^arafter von ^id^tes IDeltanfd^auung

bei ben ^omantüern völlig vernid)tet 3ugunften bas ümftlerifd^en.

Tln bie Stelle feiner ^orberung raftlofer Arbeit tritt l^ier ber preis

bes Znüßiggangs, ber vor Cangerveile buxdi bas äftl^etifd^e Spiel

ber pbantafte berval^rt bleibt. Die 2lrbeit im Dienfte von ^weden,

bas praftifdie Ceben, überlägt man ber 2fllaffe, ben pl^iliftern;

bie geiftigen 2(rifto!raten, bie (Scnialen, als bie allein ival^rl^aft

(Sebilbeten, leben müßig tvie bie olvmpifd^n (ßötter unb feigen

ben Sinn il^res Dafeins nur barin, f\d\ aus3uleben unb fid^ felbft

3u genießen.

€s ift begreifUd), ba^ jener fdjranfenlofe Subjehivismus, 3U*
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mal auf fittlid^cm (5cbiete, fid] baucrnb nid^t bel^auptcn fonntc.

Das toat audi mit bcr „2tutonomic" Kants unb Siebtes nid^t ge-

meint. 3" i^^ ^<^^ ^i^ ^teit^eit bes (Sinselnen geregelt qe^adtit

burd] (ßefe^e, bie — vom <£in3elnen im eigenen 3nnern entbedt

— bod} allgemeiner (Seltung fäl:>ig fein foUten. lOer aber 3U

biefer Selbftgefe^gebung nid]t gelangen fonnte, ber mugte bod)

burd] bie (Srfal^rungen bes Cebens barüber belel^rt roerben, ba^

ber 217enfd] nid^t lebiglid^ nadti ^aune unb lOillfür banbeln barf,

ba er genötigt ift, mit anberen ZUeufdicn unb in einer gefe^mäßig

georbneten Hatur 3U leben. Dermod^te er ein prinsip ber

Regelung unb Binbung nid]t in f i d) 3U finben, toas lag ba

näl^er, als ba^ er fid] einer äußeren 2tutorität in bie ^rme roarf?

(£s ift alfo xvohil üerftänblid], ba^ 5d)IcgeI fd^Iieglid] 3ur tatliO'

\i\d\en Kird]e übertrat, unb ba^ au&i anbere ^omantüer il^r 3U'

neigten, 3umal bie in il]nen brennenbe Sel^nfud^t na&i bem ^b-

foluten, nad] ber „Harmonie innerer ^ülle", andi einen ftarf

reIigiös'mYftifd]cn Cbarafter trug.

Beförbert mürbe biefe fatl^olifierenbe !^id]tung ber ^omantifer

burd] bie 5d]ä^ung bes äftt^etifd^en S^iubcrs bes !atl]oIifdien

Kultus unb burd] bie Belebung bes g e f d) i d) 1 1 i d? e n Sinnes

(roorin tool]! bie ir»id]tigfte f>ofitir>e Ceiftung ber Bomantif 3U

feilen ift). fjatte bie 21ufflärung an bem biftorifd] (5erDorbenen

lebiglid] Kritif geübt, unb es nad^ ben 5orberungen ber „Der-

nunft" (b. 1]. ber eigenen '^beaU) um3ufd)affen geftrebt, fo ftimmt

es 3u bem mel]r paffir>en Cebensgefül^l ber Bomantüer, ba^ fic

bas gefd]id]tlid]e tDerben 3U befd]auen unb 3u oerftel^en ftd] be-

gnügten; nid]t minber l^armoniert es mit ibrer 5reube am ^^rar

tionalen unb pl^antaftifdien unb il]rem bemühten (5egenfa^ 5ur

^uf!lärung, ba^ fte beren unl^iftorifd^es 2lburteilen über bas

2T(ittelalter burd] eine ibealifierenbe ^uffaffung erfe^ten, bie frei*

lid] aud] nid]t gefd]id]tlid] gered]tfertigt unb nod] tüeniger für

fortfd]reitenbe Kulturenttoicflung förberlid? toar. Denn bie

^omantifer liahen am beutfd]en 2TJitteIalter vot allem bas (Ojrijl-

nd]e, bas Katl]olifd]e gefeiert, in ber 2T(einung, ba^ ber beutfd]e

(Seift baburd] erft bie red]te tt)eil]e erl]alten habe. 3n edit beutfd]er

5elbftunterfd]ä^ung toarfen fte gar nid]t bie 5rage auf, ob nid]t

r>ielmel]r ber jübifd]'d]riftlid]C (Seift ber r>on äugen gefommenen

Religion burd] bas beutfd]e IDefen vertieft unb oerebelt

morben fei.
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§ 6. Das €rftar!cn öes teltgtös^ftid^Iid^en nn^ öcs

nationalen (5effii}Is.

Übcrt^aupt ift es unDerfennbar, ba^ bas IPiebererftarfen bes

religiöfen (Sefü^s in ber gebilbeten ®berfd]id^t X)eutfd^*

lanbs, roie es fid] 3u Einfang bes \9- 3al?rf]unbert5 voü^oq, im
toeiteren Derlauf bod^ ben K i r cb e n unb ber fonfeffionellen

2(usf>rägung ber Religion 3ugute fam. <£ine fjauptquelle für bas

mäd]tigere fjerportreten ber Religion im (ßeiftesleben jener 3^it

liegt* tDoy in ber X>rangfal ber napoleonifdjen Kriege. 2tud^

bamals betüä^rte fid] bas Wott: Xloi lel^rt beten. Hur bie fjilfe

(ßottes fd]ien Rettung unb Befreiung bringen ju !önnen. Von
ben Kird]en, r>on ben ^benbmal^Isfeiern tpcg sogen bie ^rei*

trilligen in ben Krieg: religiöfen dB^arafter trugen gar mandie
ber bamals gebid]teten Kriegs- unb 5r^i^^itslieber. Religiös

geftimmt toaren jene Stubierenbe, bie, gereift burd^ bie fd^toere

Seit bes Befreiungsfrieges, bie beutfdie Burfd]enfd]aft grün*

beten, um bas ftubentifdje £eben aus tiefer Derfommenl^eit 3U

erl^eben unb mit ibealem (5eifte 3u erfüllen. (£rnfte ^tömmig*

feit befunben aud^ Staatsmänner unb ^elbl^erren toie Stein unb

(ßneifenau. Sdion barum füt^Ien fie fid) im (ßegenfa^ 3um ^uf-

flärungs3eitaltcr unb feinem großen Vertreter auf bem Cl^rone,

bem 5rßunb Poltaires, unb in bemfelben Sinne eiferte ^rnbt

gegen ^riebrid^s II. „unbeutfd]e 2{rt". ^eligiöfe Stimmung be^

feelte aud^ bie europäifd^en dürften, als fie bie beilige 2tIIian3

fd]Ioffen mit bem leitenben (5ebanfen, bie (Srunbfä^e bes

(El^riftentums 3ur ^id^tfd^nur für il^r poIitifd]es Perl^alten 3U

mad]en. IDie freilid] biefes Programm unter bem maggebenben

Hinflug 2TTetternid]s in ber 5oIge Derroirflidit tDurbe, ift befannt.

Sd]Ieiermad]er batte nod] ben IDunfd] ausgefprod^en, ba^

„nie ber Saum eines priefterlid^en (^erranbs ben Sn^^oben
eines föniglid]en (Semad]s möd]te berührt unb nie ber purpur

ben Staub am Altäre m5d]te gefügt traben": ber Homantifer

HoDalis aber r>erberrlid]te ben Bunb t>on Cl^ron unb 2tltar,

unb toenn Sd^Ieiermad^er bie ^nfid]t rertrat, ba^ bie Religion

ber fittlid]en, miffenfd^aftlid^en unb fünftlerifd]en Bilbung bes

2Tienfd^en bie innere (Sinbeit geben muffe, fo fat^ ZToDalis biefe

innere €inigfeit aller Kulturtätigfeit bereits im mittelalterlid^en

Katl^oIi3ismus Derrc»irflid]t, unb er I^offte in bie fatt^oIifd?e
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KivdiQ t)cn gansen ^eid]tuTn bes neueren (Seifteslebens l^inein*

leiten unb fie fo 3ur Kird^e ber 5u!unft mad^en 3U fönnen.

2ll]nlid]e (ßebanfen finben roir bei ben bamaligen Vornan-

tüern in franfreid] toie B o n a I b unb 3ofef b e ZT( a i ft r e.

f|ier toie bort beüagt man ben Perluft ber (ßlaubenseinl^eit;

bm proteftantismus mad^t man bafür reranttoortlid], in it^m

fielet man bas prinsip ber ^uflöjung unb 2luflel^nung, bie

eigentlidie Quelle ber ^ufflärung unb ber ^epolution. Da-
gegen fd^äfet man im papfttum ben I^ort aller Autorität.

De 2T(aiftre toirb fo ber IDortfül^rer ber fogenannten ,,ultra*

montanen" ^id]tung in ber fatl^olifd^en Kird^e, bie il:jr f^aupt*

3iel barin erblidt, bie ZTTad^t bes papftes 3u fteigern. (£5 ift

befannt, toie biefe ^id^tung allmäl^Iid? 3ur l^errfdienben irurbe,

lüie fie im Datifanifd^en Konsil ibr .5iel erreidite, toie aber aud]

bas 3ur abfoluten fjcrrfd^aft in ber Kird?c gelangte papfttum

jebes €inftrömen bes mobernen (Seifteslebens entfd^ieben be»

fämpfte. —
Xlod] oiel frül^er roar es auf bem p 1 i t i ( d] e n (ßebiet

beutlid] geroorben, ba^ bie romantifdie (f5eifte5rid]tung mit il^rer

Sd^ä^ung bes organifd] (£rmad]fenen unb im Derlauf ber (5c»

fd^id^te ^eujorbenen ben fonferoatioen unb reaftionären 2TTäd^-

ten Porfd]ub leiftete. Der (Seift ber 2(ufflärung mit feiner

Kritif bes Beftel^enben, feiner ^orberung oernunftgemäfeer Ueu-
geftaltung unb feinem optimiftifd^en (5Iauben an „^ortfd^ritt"

lebte nur nod^ in ber liberalen 0ppofition fort. Xlid]t minber

tDurbe ber fosmopolitifd^e Sinn ber ^(ufflärung surüdgebrängt

buxdi ein gefteigertes, ja Dielfad] überfteigertes, nationales
Betöugtfein, bas in ungefunber liberrei3ung 3U einer politif

bes nationalen ,,€goismus" unb 3u bem aUfeitigen tDettrüften

fül^rte, bie fogenannten Kulturnationen mit gegenfeitigem 2Tng'

trauen unb fjafe erfüllte unb fo eine ber Urfad^en bes Welt*

frieges bilbete.-

^uf bem (gebiete bes l^ed\ts 3eigt ben romantifd?en (Cl^a-

rafter bie „l^iftorifd^e" ^ed^tsfdiule. 2k^ ?aupt, ^riebridi Karl
t>on 5a Dignv (1779—^860 leiert, ba^ bas ^edit butd) bie

ftill vohfenbe Kraft bes über ben 3nbir)ibuen tüaltenben Pol!s-

geiftes r g a n i f d^ entftel^e, nid^t burd^ bie „IDillfür" cin3elner

(ßefe^geber. 2k^ gegenüber cerfod^t ^nfelm v. 5 e u e r b a d^

(^775— ^833), ber 5d]öpfer bes für bie beutfd^e (5efe^gebung



rielfad] oorbilblici^cn bayerifd^cn Strafgefefebud]5 üon \S\^, bic

inbir>ibualiftifd^c ^ed]t5auffaffur.g ber ^lufHärungsseit, bie bas

üorl^anbcne ^ecf^t an bcn ^rrccfcn ber €in3elncn mifet unb es

planmäßig fortsubilben geneigt ift.

II. Kapitel.

§ \. Ceben, Staaten bei pl{t(ofopl{tfd{en €nin>t<(lun0

tinö pcifonlidifeil.

^Jnebridi IDiltjelm 3oM S die Hing, geboren 1775 in «eonberg in

IPürttemberg als pfarrersfoljn, wav eine früt^reife, glänsenb begabte

Zlatur. (£r be3og fd^on 1790 bas Sübinger Stift, um OCt^eoIogie 3U jtuMe-

ren. ^ölberlin unb f^egel iparen bort feine ^reunbe. 2ludi vertieft er

fidj in bie IDerfe piatos, 5ptno3as, £eibni3', Kants unb ^idiUs, Sdion
in t>en ^atjren n95/97 üeröffentlid^t er einige ^^id^tes ID.«£. erläu-

ternbe Sdjriften. €in 2lufentiialt in €eip3ig, wo er T^ofmeifter 3n?eier

junger €i>eneute ift, gxFt il^m (ßelegent^eit 3U naturroiffenfdjaftlidjen

Stubien. So fdjreibt er, com prin3ip ber ID.«£. ousgcljenb, feine

„3been einer ptjilofoptiie ber Zlatur'' 1797. 3"^ folgenben

3alir roxxi) er als profeffor nad^ 3^"<J berufen, wo er mit bem Kretfe

ber „^omantifer" (ben Brübern Sdjlegel,* ^ietf, Zlooalis, Steffens u. a.)

in bie engften Be3ieliungen tritt. 2ludi <5oettjes Kunft unb (Seiftesart

wirft auf itjn. 3^^ feiner pljilofoptiifdjen €ntu)i^Iung entfernte er fid^

je^t immer meljr oon ^id^te, inbem er 3unädift ber Zlaturptjilofopijie in

feinem „Syftem bes tranf3enbentalen j^^^^^i-n^us" 1800 eine

(5 e i ft e 5 p M I f p tj i e an bie Seite ftellt unb bann fein „3 ^ ^ tx -

t i t ä t s fyftem" ausarbeitete, in bem er ZTatur unb (Seift als Offen-
barungen bes „2{bfoIuten" fafet 3"^ 2^^\^^ ^803 folgte er einem

^ufe nadj H)ür3burg, n>o er fidi met^r ber i^ e I i g i n s pl^tlofoptiie

unb (Ettjif ((J r e i li e i t s Problem) ^uwavbU. I8O6 würbe er als

tnitglieb ber 2Ifabemie ber IDiffenfdiaften unb (BeneralfePretär ber

2lfabemie ber bitbenben Künfte nadi tltünd^en berufen. 1820—27 wirfte

er daneben als profeffor in Erlangen unb IR27—41 in IHündjen. Seit

1809 fto(fte feine Sdiriftftellerei faft oöllig. 3" feinen pl^ilofoptiifdjen

^Infdjaungen näi^erte er fidj melir ber pofiticen Religion. €r be3eidinet

* 2luguft tDill^elm Sd^Iegels gefdjiebene (5attin Caroline rt?irb 1805
Sdjellings ^rau; er finbet in il^r eine geiftig ebenbürtige £ebens-

fät^rtin. (Dgl. Caroline Sdjellings Briefe aus ber ^^rütjromanti?,

ijerausgegeben con €. Sdjmibt, 2 'B'dn^e 1915; Carolines i^bm in

itjren Briefen oon Hicarba £?udi, J9H.)
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öiefc Stufe feiner ptjilofopl^ie als bie &er pofit.ioen pijllofopljfc.

3n3ipifd^en xvax f^egels pt^ilofopbie 3ur £)errfdjaft gelangt (etipa von
1820— 1840). 2k^^ Vertreter waxzn 311m Seil 3U einer feljr rabüalen
Kritif am (£t^riftenlum gelangt. So rourbe Sd^elling von ^5^^^^^^^^^

IDilljelm IV. I84I an bie Berliner 2{!abemte unb Unioerfität berufen,

„um bie Drcdjenfaat bes ^egelfd^en panttjeismus 3U oernid^ten". Die

koken (£ru>artungen, bie man auf it^n fet5te, erfüllten fidi aber nidjt,

ja er ftellte balb mieber feine Dorlefungen ein. €r ftarb 1854.

Sd^elling wax eine innerlid? r e i d^ e unb barum aurfj miberfpred^cnbe

§üge in fidj bergenbe perfönlid^Jeit. ^ätjigfeit 3U abftrafter

Spekulation oerbinbet er mit lebtjafter Beobad^tungsgabe; liebeooHe

f^ingabe tritt bei itjm ebenfo i^eroor roie Sdjrofftjeit unb ^ärte. Por
allem ift für bas Perftänbnis feiner IDerfe 3U bead^ten, ba^ er 3eit»

lebens in innerer (Entroidlung fid^ befanb. (Es gilt barum, bie rer»

fdjiebenen (5eftaltungen feiner ptjilofopl^ie 3U fd^eiben. übrigens bß-

beutet biefe (EntE)i(fIung bei iljm nid^t ein Zlnberstperben feiner (Srunb-

anfd^auungen, fonbern bas fdjrittmeife ^eroortr^ten beffen, upas fdjort

pon Einfang feimtjaft in feiner IDeItanfd?auung lag. Das ergibt fidj

aus einer jüngft entbe(ften programmatifd^en Sdjrift bes 2ijätjrigen

Sdjelling aus bem 3^^i^^ 17%. (Tlnswakl ber IPerfe in brei Bänbcn
pon ®. IDeife, 1907.)

§ 2. Haturpl^tlofopl^ic.

\, Ztalutpljtlofop^ifd^c (ßrunögcöanfcn. Kant l^atte 3tr>ar

3ugcftanben, ba^ t^as ®rganifd]e wie aud) bie Hatur im gan3cn

bie teleologifd^e, b. ^. bie ^tüecf'Betrachtung berausforberte, er

t^atte aber nur bie medianifd^ faufale €u!Iärung als bie loiffen-

fd]aftlid^ bered^tigte angefel:|en. ^id^te l^atte ficbi auf bie all-

gemeine Bel^auptung befd^ränft, bog bie ZXatur einem 3^ede
biene, nämlid^ bem fittlid^en f^anbeln ber ZTTcnfd^en. X>iefe

teIeoIogifd]e ZTaturbetrad^tung im ein3elnen burd^oufüPjren, ift

bie Aufgabe, bie fid^ 5d]elling in feiner „Haturpbilofopl^ie"

fteUt.

T>as pttlid^e fjanbeln fann nid-jt unmittelbar ber ^wod
ber ZTatur fein, benn es ift fein Haturerseugnis, fonbern nur

burd] 5reil^eit möglid]. 2(ber es fann für bie Hatur mittel*

bar 3^cd fein, inbem fie bie Bebingung oerroirflid^t, unter

ber 5ittlid]feit allein möglid^ ift: nämlid^ bie beu^ugte 3"'

telligens. So fafct Sd^eUing bie rtatur als ein Syftem von

unbeu?u§ten Dernunftl^anblungen, beren B^öd^ftcr 5n?ecf in ber

Dertr)ir!lid]ung bes betougten ^di beftel^t. Damit ergibt fid]

eine IDeltauffaffung, bie berjenigen von £eibni3 äl^nelt: bie
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ganse Hatur erfüllt von Ccben, non (ßeift, ber fid^ in il:|r aus

bem Unbetüugten sum Bemühten emporringt. €5 gibt nicbts

gänslid^ ^ot(^5, burd^aus (Seiftlofes. So foU fid] audi bie (Er*

fennbarfeit ber Icatur erHären.

Was 5d]eIIing ,3bentität" von Hatur unb (Seift nennt, bas

lieißt I>eule „ZHonismus". €5 ift ber (Sebanfe, baß in ber

IX)ir!Iid}teit ferne unauftebbaren (Segenfä^e Dorl^aabcn jeien.

So ift Sd^elling barauf hebadil in ber unorganifd]en Hatut bie

€in^eit ber pl^vfi^cilifd^en Kräfte nad^3urDeifen. 3" ber orga*

nifd^en Hatur fielet er eine ftetige Stufenreibe immer volb

!ommenerer (Sebilbe. 2>^ biefem Sinne vertritt er bas prinsip

ber „<£nttDidIung" (bie er aber nid]t als 5 e i 1 1 i d] e n proseß

faßt). X)en (5egenfa^ bes Unorganifd]en unb 0rganifd]en t^ält

er für überroinbbar; barum lel^nt er aud] bie ^nnal^me einer

befonberen (nur bem (Drganifd]en eigenen) „Cebens!raft" ah.

Die Hatur ift il^nt von (Srunb auf fd]affenbe Kraft, Cätigfeit,

£ e b e n ; aus einer entfeelten, med]anifierten Hatur ift £ehen

nie 3u begreifen. Das Ceblofe ift nur erftarrtes (ober nod^ un-

enttüideltes) Ceben.

So ftellt fid^ feine Haturpt|iIofopI^ie bar als eine (Segen*

betoegung gegen bie med^anifd^e Haturptiilofopl^ie unb Bio*

logie, toie fie ber ZHaterialismus bes \8. 3^^i^i^iinberts r»ertrat.

2. t)er^ältnis Sc^ellings jur damaligen Haturioiffcnfc^aft. lUandie

Beftrebungen ber bamaligen Itaturforfd^ung tarnen Sdjellings (Se*

banUn entgegen. Tludi I^ier voax man auf öie großen gufammen«
Ij ä n g e in ^er Ztatur geridjtet 2llbredjt oon E^aller trotte in

feinen „(Elementen ber menfd^Iid^en pt^yfiologie" (1757—66), bie

tierifd^e Bewegung aügemein 3U erHären gefud^t burd^ eine t>en

irtusfelfafern eigentümlid^e Hei3barfeit prritabilität). Diefcn Be»

griff übertrugen bie Xltebi3iner aud^ auf bie Zteroen, unb man fat^ fo

in ber 3rritabtlität bie (Srunbeigenfd^aft alles Sebenbigen unb im
£ebensDorgang eine Kette oon 2?eaftionen auf ^ei3e. K i e I m e y e r

(ber £eijrer bes Begrünbers ber oergleid^enben 2lnatomie Cuüierf 1832)

ftellt 3rritabilität, Senfibilität ((£mpfinbungsfätjigfeit) unb 2^eprobuf«

tion (^ät^igfeit ber (Ert^altung unb ^ortpflansung) als bie brei £)aupt-

leiftungen bes ©rganifd^en feft unb fud^t bie u>id^ttgften Derfd^ieben«

t^eiten ber Organismen aus bem übertpiegen ber einen ober ber anberen

^unftion 3U erüären. 2lud^ für bie (£ntipi(JIungsIeI^re trat er ein.

2n ber IDiffenfdjaft von ber (£Ieftri3ität ipar man bereits 3U ber

Coulombfdien Stieorie eines pofitioen unb negaticen eleftrifd^en

^luibums gelangt, lltan ai^nte fdjon einen ^^ufammenbcng ber (2Ief«

tri3ität mit bem (Segenfa^ ber magnetifd^en pole. ?.lud? oe^ann man
bie Be3ietjungen ber eleftrifd^en Porgänge 3U ben djemifdjen 3U ftu»

<3Itcjfet, (»cf*l4)fe 5er 'Pbilofopbie. lU. 3
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bicrcn. 2Tun ergab (Salvanis (1737—98) (Entbecfung bar fog.

;,tierifdjen €Ieftri5ität" fogar ben Übergang 3um 0rgani|djcn. Der

IDiener 2lx}t ITT e s m e r (1734— J8I5) fud^te bie Seigre oom tierifd^en

IHagnetismus in bie prajis einsufütjren.

3n ber (£in3elausfül^rung feiner Zlaturpt^ilofopl^ie loar Sd^elling na-

türlidj Don bem bamaligen Stanb ber Zlatunpijfenjd^aft abtjängig, bereit

£üc!en er burdj pt^antajtijd^e Konftruftionen ausfüllte. (Ein nätjeres

(£ingetjen ift barum für uns entbetjrlidj. Ilur bas fei nod^ tjeroor*

geijoben, ba^ alles natürlid^e (Sefd^et^en gefaxt wirb als eine Der«

einigung polar entgegengefe^ter Kräfte. Tilies 5toffIidje ipirb babei

3ugleidj als (Erseugnis foldjer Kräfte gefa^^t. Diefe b y n a m i
f
dj c

Haturauffaffung ftimmt übe'rein mit ^idjtcs (5runbgebanfen, ba^ alles

Sein aus bem Sun flamme; ebenfo mie ja audj ber (5ebanfe einer Ber-

einigung bes (Entgegengefe^ten in ben brei (5runbfä^en unb in bem
Dpeiteren 2lufbau ber ID.=£. 3ur (5eltung gekommen ipar.

Sdjelling erfennt 3u?ar grunbfä^Iidj bie Bebeutung ber (Erfaljrung an:

„tDir ipiffen urfprünglidj überijaupt nidjts als burdj (Erfatjrung, unb

infofern beftetjt unfer gan3es IDiffen aus (£rfat^rungsfät3en." 2tber er

meint biefes irfat^rungsmiffen 3U einem Syftem „abfoluter" (Erkennt-

nis ertjeben 3U fönnen. Die trügerifdje Dorausfe^ung oon ber €rreidj-

barfeit bes „abfoluten" IDifjens betjerrfdjt ja audj ^idite unb ^egel

u?ie fo Diele iijrer geitgenoffen. Unb fo ipirb bodj bie (Erfaijrung burdj

bie apriorifd^e Spefulation überipud^ert, bie fid^ in oagen, oft faum
DerftänbUdjen 21naIogien ergetjt. €in paar Beifpiele! „Das Sid^t ift

basfelbe wie bie lUaterie, bie tHaterie basfelbe ipie bas iidjt, nur jene

im Healen, biefes im 3öealen." „Das Heidj ber Sdju?ere ift im (Ein-

3elnen burdj bas ujeiblidje, bas Sidjtipefen bntdi bas männlidje (5e»

fd^ledjt perfonifi3iert." „Der IHagnetismus ift bie allgemeine ^orm
bes (£in3elnen an fidj felbft 3U fein."

3. 2lufnal^mc un6 tDirfung oon SdiaUin^s Hatutpl^ibfopliie.

Sd^cllings naturpI:^iIofopl|ic fanb bcgciftcrten Beifall. Stef-
fens betrad^tete in 'ibitam Sinne bie geologifd^e (Entroidlung

unferes Planeten, cermöge beren er 3ur Stätte organifd^en unb

geiftigen Cebens roerben fonnte. C a r u s förberte bie Der*

gleid^enbe 2lnatomie, inbem er in ber ZTlannigfaltigfeit ber

organifd]en lOelt einen einl^eitlid^en planmäßigen Bau nad^-

3utDeifen fud^te. ©fen (^77^— \85I) begrünbet bie €nt-

tüidlungsgefdiid^te in Deutfd^Ianb unb lel^it, ba^ bas gan3e

pflan3en' unb Cierreid^ fid] aus einem Urfd^Ieim entroidelt

i^abe. X>urd) t?iele »erfe^te Bilbungen I^inburdi gelangt fo bie

rtatur 5u il^rem ^iel, ber betDugten 3TiteIIigen3 im 2T(enfd^en.

Sd^eUings ^uffaffung ber rtatur als beroußtlofer 3TiteIligen3

toirfte auf bie pfyd^ologie anregenb, infofern fie bie 2lufmerf'

famfeit lenfte auf bie unbetougten feelifd^en Porgänge als bas
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Stoifd^engebict 5tr»ifd]en TXatm unb (Seift. So rourbc bie

pfYd]oIogic in Sdicüings Sinne bearbeitet von darus, Burbad]

unb befonbers von 5 d^ u b e r t , ber fid] gern mit ber ,..Hadil'

feite" ies Seelenlebens (Somnambulismus, ^raum, (Seiftes-

ftörung, unb ben fogenannten „oüulten" <£rfd]einungen) be-

fd^äftigte unb beffen Sd]riften roeitefte Derbreitung fanben.

Dag ^omantiJer toie ^ied unb HoDalis von Sd]ening5

Haturpi^ilofopliie mäd]tig ergriffen tüurben, ift felbftperftänb-

lid]. Überliaupt mußte i^r (5runbgeban!e, ba% bie IXatur ein

allmäyid]es fjeraufbämmern bes (Seiftes barftelle, poetifd] ge-

ftimmten ^Tienfd^en fel^r anfpred^enb fein.

§ 3. Sc^cIIings Cranfjen^ental- {obcv (0elftes-)p^iIofop^ie.

1. C^eoretifc^cr Seil. tTatur unb 3nteIIigen3 ftel^en \\di gegenüber

wie 0bje!t unb Subjeft. 3n feiner „Zlaturptjilofopliie" ipar Sdjelling

oom ©bjeft ausgegangen; bie ^rage, beren Söfung er babei anftrebte,

n>ar bie: IDie !ommt bie Zlatur ba3U, oorgefteEt 3U iperben? Die 2tnt»

iDort lautete: Die Itatur ift ir»erbenbe 3nteEigen3. Ztunmeljr uerfudjt

Sdjelling, oom Subjeft ausgeljenb, gleid^fam bie (Segenprobe 3U mad^en.

^idjtes Problem: ipie fommt bas 3dj ba3u, eine IZatur oor3ufteIIen,

ipill er in DoIIfommenerer IDeife löfen. Das ift ber 3"^ölt feines

„Syftems ber tranf3enbentalen 3beaUsmus" (I800). IDie v^tdjte bc»

ruft er fidj auf bie „intelleftuelle 2lnfdjauung" als <£r!enntnisqueEe,

nur trägt fie bei itjm metjr bas (5epräge einer genialen 3Tituition, bie

nur 2lusenüäI?Iten juteil roirb. Tlndi bie (Einteilung in einen ttjeore-

tifdjen unb einen pra!tifdjen Q^eil ftimmt mit ber (Einteilung oon ^id^-

tes tD.=£., nid^t minber bie Stuffaffung bes abfoluten 3"^ ^Is einer

reinen €ätig!eit, beren gefe^mäfeige (Entmiölungsftufen es bar3uftellen

gilt. 2^ ^^^ 2tusfül?rung ift aber oi^Ies originell. Da bie IDiffenfdjaft

als (£r3eugnis bes abfoluten 2^ nadi feiner tljeoretifdjen Seite

gefaxt ift, fo rrui§ im ttjeoretifd^en Ceil bie Zlaturptjilofopijie berü(f»

fiditigt oerben.

2. 5<^cttings ^cf^ic^tsp^ilofop^ie. Die (Sefd^id^te gilt iljm als 2Ius»

u)irfung bes abfoluten 3<^ ^^^ feiner praftifc^en Seite. So finbet

'tjier Sdjelling (Selegent^eit, feine (SefdjidjtspI^ilofopI^ieB ju

cntu7i(feln.

2tls (unenblidj fernes) ^iel unb IHa^ftab bes gefdjid^tlid^en ^ort-

fdjritts erfdjeint iljm bie ^erftellung einer tunliift üollfommenen

Staats- unb Hedjtsoerfaffung. Sie aUein UJÜrbe bie menfd^Udje ^rei»

tjeit ermöglidjen. IDeil aber it^re (5efet3e 3ugleidj Zlotu)enbig!eiten ent-

tjalten muffen, fo ujürbe fie eine Bereinigung oon ^reil^eit unb Zlot-

lüenbigfeit barftellen. Da eine fold^e im abfoluten Z^ oeriDirflidit ift,

5 hierfür finb femer feine (audj fonft lefensroertcn) „Dorlefungen über

bie tnetl^obe bes afabemifdien Stubiums" (I802) midjtig.

3*
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|o fieijt Sdjelling in ber IDeltentiPttflung, fofern fie in ber IHenfcf^crt*

gejd^idjte gipfelt, „eine allmätjlidj \x&i enttjüUenbe Offenbarung bes

2lbfoIuten". Die IDelt ift ein göttlid^es (Sebtd^t. Die (Sefdjidjte ift ein

Drama, in bem bie t^anbelnben perfonen nidjt blo^ Sd^aufpieler finb,

fonbern Did^ter it^rer befonberen 2^oIIe. 3^^ ^^^^ ^^^^ 1^^^ ^ i tt (Seift,

ber bas fdjeinbar oeriporrene Spiel in bie '8a):in einer rernünftigen

(Entnpidlung lenft.

3. Sdjeümgs Kunftpljilofopljic, BecDcgt fid] 5d]ellincj in ber

2tu5fül:]rung bes tl|ßoretifd]cn unb bes j?raftifd]en Ccils feines

Syftems auf bem Boben ber W.'£., \o ift bie (Seftaltung bes (ab'

fd^Iie^enben) ä ft I:^ e t i f d^ e n Ceils feine oöllig felbftänbige

Ceiftung. Danad^ ift es bas Kunfttüerf, in bem bas abfolute

3d] feine 5elbftanfd]auung erreid^t, in ber es \\d\ erfaßt als

€inl^eit bes Cbeoretifd^en unb praftifdjen, ber (5efe^mä^ig!eit

(Hottoenbigfeit) unb ber ^reiB^eit, bes Unbetou^ten unb bes ^e-

lüugten. 1)as ed]te Kunftoerf ift ein (Sefd^öpf freier Cätigfeit

unb bodi butdi feine tüillfür, fonbern nur aus innerer Holtüen"

bigfeit l^ietaus 3u er3eugen; bas fünftlerifdie Sd^affen erfolgt in»»

ftinftio unb infofern berougtlos unb bod} 3ugleid] mit ^eflepon,

alfo mit ^erougtfein. Seine Quelle ift bas (Senie bes Künftlers,

gleid]fam eine böigere, bämonifd]e lTiad]t, bie 'i\:in treibt, bie fein

Sd^icffal ift; eine 3nteUigen3, bie als Hatur u?irft. 3^ jebem

genialen Kunftoerf ift toeit mei^r enti^alten unb ausgebrüdt als

in ber ^eflejion bes Künftlers beabfid]tigt r^ar; bal^er bie Un*

erfd}öpflid]!eit eines foId]en IDerfes. X>er (5runbd]ara!ter bes

Hunfttoerfes ift eine „berou^tlofe Hnenblidifeit". X>as Unenb-

lid^e in enblid^er (Seftalt bargeftellt ift Sd^önl^eit. X>ie '2>bee ift

l^ier reftlos in ber finnlid]en €rfd]einung gegenwärtig. (£in

KunfttDer! e^iftiert nur um feinettoillen. Darin beftel:|t bie ^eilig*

feit unb Heinl:|eit ber Kunft, ba^ fie feinen äußeren ^weden
bient, toeber bem finnlid]en ^eis nodi bem „öfonomifd^en Hufeen,

roeber ber moralifd^en nodi ber tDiffenfd]aftIid^en Bilbung".

^ber bie Kunft ift nid]t nur (Sigentoert, fie ift ber I] ö d] ft e IDert:

fie ift bie ooUfommenfte (£rfd]einung bes abfoluten 2d\, ^^s ben

Hrgrunb aller rDirfIid]feit bilbet. Die Kunft I^at alfo nid^t bie

Hatur nad]3ual]men ober nur 3u ibealifieren, fie gel^t r>ielmei^r aus

berfelben Kraft l^erDor loie bie Hatur, ja fie ift bie r>oUenbetfte

Selbftbarftellung biefer fdiaffenben Kraft. T)as Weltaü ift bas

Kunftroerf (5ottes. SdieUings bamaliges Svftem ift mitl^in

äftt^etifd^e 2TietapI:|yfif. Diefe bat nid]t nur ben ooUen
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Beifall ber Bomantifer gcfunben, ftc l^at aud] ial^r5el|ntelang bic

beutfd]c ^ftt^etif maggebcnb becinflugt.

^. SdjcUmgs HcHgionspijUofopbic. Befonbers bebcutfam wat
andi, ba% 5d]eIIing bie religiöfc 2Ti y t tj o I o g i c cr!anntc als

ein unbetDugt, inftinhiD gefd^affcrtcs (Scbtibe Don !ünftlcrifd]cm

CI:^arafter unb r>on uncrfd]öpflid]em IPert für alle fpäterc Kunft.

5d]eIIing l]at babei bcn (Srunbgcban!en von Davib Strauß' „Ccben

3efu" (^ 835/6) üortDcggenommen, wenn er bemerü: Ct^riftus fei

„eine I:]iftorifd]e perfon, beren Biograpbie fd]on vor il:^rer (5eburt

Dorge3eid]net getoefen" [nämlid^ in ben 2T(YtI:|ert vom 2Tieffia5j.

tDie bie CeE^ren von (Etiriftus, fo faßt Sdielling audi bie übrigen

d^riftlid^en Dogmen als Zn^tt^en auf, aber er teilt mit ben ^oman*
tifern bie Sd^tüärmerei für bie !atI:^oIifd]e Kird]e unb il^ren Kultus.

Sie muffe als „lebenbiges Kunftroer!" getoürbigt u?erben. Die

gegen fie gerid]tete Kriti! ber ^ufflärung finbet er „blöbfinnig".

IDenn man biefe 2(ufflärer alle 5ufammen l^unbert 3^^^^ ^o.ng

fcf]affen laffe, fo toürben fie bocb nidits als einen 5anbl:^aufen

5uftanbe bringen. So feB^r ftel:|t il^m alles organifd] (Semad]fene

über bem betougt unb planmäßig (Semaditen.

§ ^. Sd^elltngs 36entttätsfvftem.

I. etunbgibanUn 6c5 Syftems. Die näd^fte Stufe in Sd^eEings

(£ntn7i(flung ift baburd^ bebingt, ba^ er bemütjt war, ber „ZTat^ir»

pljilofopt^te" unb bem „Syftem bes tranf3enbentalen 3bealtsmu5'' eine

gemeinfame (5runblage 3U qehen unb fie fo als (Bliebet eines um=>

faffenben Syftems „ber abfoluten 3bentität" 3U faffcn (bas in mel^reren

Sd^riften aus ben Z^k^^n l so1—4 ausgeführt voixb). Die le^te (Srunb^

läge aller IPirflidjfeit nennt Sdjelling bas „2lbfoIute", ober „bie ah"

folute Pernunft". Sie ift in iljrerrt IDefen Selbfter!enntnis unb bamit

Selbftfe^ung als 5ubje!t — 0b}e!t (luas für tfjn 3ufammenfäIIt mit
'ben (5egenfä^en: 3bealität — 2^ealität unb <5eift — Ztatur). Das 21II-

€ine bleibt bei feiner Selbftfe^ung burdjaus mit fid^ ibentifd^, fo ba^

auf feiner ber beiben Seiten m e t^ r gefegt ift als auf ber anbeten.

2Iber in ben ein3elnen (Erfdjeinungen bes Slbfoluten, b. k. in allem

(2nbltd^en, befteljen quantitattce Unterfd^iebe, fo ba% in ben oerfd^ie«

benften Perl^ältniffen enttpeber bie Zlatur ober ber (Seift ftärfer oer»

treten ift. Da aber in ber (Sefamttjeit ber (Slieber Zlatur unb (Seift fid^

bas (Sleid^getDidjt Ijalten muffen, fo folgt, ba^ in ber enblofen Heitre

bes €jiftterenben feines für fidj fein fann, fonbern nur als (Slieb bes

(Sanken. 3^ nad^bem aber bas natürlid^e ober bas geiftige (Element

überwiegt, gel^ört bas IDtrflidje in bie reale ober in bie ibeale 2leit^e,

alfo in bas ^eidj ber ttatur ober bas bes (ßetftes (ber fidj in ber (Se-

fdjtdite barftellt). Die ^auptftufen biefer 2veit^en tjat Sd^elling als
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„p 1 e n 3 c n" bejeidjnet. Die potenten ber realen ^etl^e (bte er

allein nätjer ausgefül^rt i^at) finb IHaterie (Sd^ioere), Sidjt (Betoegung),

Organismus. Sie follen in allen ZTaturerfdjeinungen ipirffam fein.

3n ber Darftellung bes ein3elnen finben bie Konftruftionen ber „7Xa»

turpljiIofopI}ie" (in mannigfad^ abgeänberter (Seftalt) il^ren pla^. Die

poten3en ber ibealen Heil-je finb „2lnfd^auen", „Perftanb", „Per-

nunft".

Das Derfjältnis i>er enblofen XDirflid^feit 3um 2tbfoluten ift nidit

als ein 3eitlid^e5 I^eroorgel^en, ein Derurfad^tfein, 311 benUn, fonbern

in ber gan3en ^ülle ber Differen3ierungen ftellt fidj eben bie „abfolute

3nbifferen3", b. ii. bie 3bentität bes 2IbfoIuten mit fid^, bar. Das
Weltall iiat baburd^ bie €intjeit eines Ö)rganismus, eines Kunft-

toerls.. 3n biefem (3ebanten füt^It Sdjelling fid^ einig mit t>en i t a

»

lienifd^en 2IaturpIjiIofopIjen ber 2lenaiffance. Darum
legte er aud^ in einer Sdjrift feine iel^ren (Siorbano Bruno in

ben tltunb. 2lnbererfeits ift bie Übereinftimmung mit 5 p i n 3 a un-

oerfennbar. Tludi bei biefem folgt ber 3T^^S9i^iff '^^s (Enblidjen mit 3eit-

lofer Zlotroenbigfeit aus bem (Einen, Unenblidjen. Seine 2Jttribute

„Denfen" unb „^Jusbetjnung" entfpredjen ber „ibeellen" unb ber

„realen" Heitre SdjeEings. ^reilid^ ift an bie Stelle ber ftrengen <£nt-

fpredjung beiber ileit^en uon Sdjelling ber (5eban!e quantitatiü cer-

fd^iebener tttifdjungen ber beiben (Elemente gefegt tporben, unb baburd^

ber (5(^banfe ber (freilidj: 3eitIofen) €ntu?i(JIung anerfannt, ber bei

Spino3a fehlt.

Diefe Differen3ierungen ober „poten3en" tr>erben aber (in -ber (5e*

ftaltung bes „Zbcnt'xt'dts^y^iems" wie es im (Sefprädj „Bruno" von

1802 üorliegt) nid^t blo^ als objeftioe (Entroirflungsformen bes 2tbfo*

luten, fonbern 3uglei6 als feine Selbftanfdjauungen, feine „2^een"

gebacijt. Darin 3eigt fid^ eine 2tnnä{jerung Sdjellings an p I a 1 , ipo-

bei er freilidj bie Z^^^^ ^^^^ oIs überfinnlid^e IDefenbeiten, fonbern

(ipie bie Zleuplatonifer) als (5ebanfen (5ottes (b. i. bes 2lbfoIuten) fa^t.

2. IPirfungcn bis 3^«nHtätsfrftem5 (Kraufes panent^eisrntis).

Tlndi burdj fein „3^^^t^^äts«SYftem" f^at SdieUinq ftar! auf bie ipeitere

ptjilofopl^ifcbe (2nta)icflung gcipirft. Der (5runbgebanfe bes Syftems

ift oon ^egel in umfaffenber IPeifc ausgeftaltet n?orben. Befonbers für

bie ^ftt^etif tpurbe ber (5ebanfe, bas 2lbfoIute fei eine 3^^^ffß^^^3 ^^^

(Beifügen unb Zlatürlid^en ober aud^ bes Unenblid^en unb (Enblidjen,

fruchtbar. Diefen (5ebanfen Dertritt audj S d) i 1 1 e r im DortPort 3Ut:

„Braut r>on tTteffina"; unb oon itjm aus geftaltet Solger (1780 bis

1819) bos romantifd^e prin3ip ber „3tonie" um. Die (Eigenart ber

mobemen Kunft berul^t nadj iljm barauf, ba^ ber (Segenfa^ üon un»

cnblidjer 3^^^ "^^ finnlid^er (enblid^er) Darftellung [x<i\ bem Beuju^t-

fein aufgebrängt ijat unb nidit überiDunben »erben fann. So befteljt

•benn bas „ironifdje" Perfat^ren bes mobemen Künftlers bartn, ba^ er

bas €nblid)e bem nnenblicfjett, bie (Erfd^einung ber 3^^^^ ^^s 2^^^'
üibuum bem 2IbfoIuten opfert. 3n biefer 2lufopferung. be^e^t ^0:$

tragifdje Sd^idfal bes Sdjönen.
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Der panttjeismus bcs 3^^^t^^ä^sfvjtem5 tuurbe burd^ ftärfere Be*
tonung ber Ü b e riDeltlid^feit (Sottes ron ^riebrid^ K raufe (I78t

bis 1832) fortgebilbet 3U bem von tl^m [og. „panentt^eismus" (iponad^

(Sott 3ipar in bcr tDelt fidj barftellt, fie aber 3ugleid^ überragt). Kraufe
(ber au§er oon Sd^elling aud^ oon Kant unb ^id^te beeinflußt ift),

ei:t ebler, aber unpraftifdjer 3^^<^IU*' ^^* f^^"^ Sd^riften burd^ tpun-

berlid^e, felbfterfunbene Tlns^xMe 3. C fdjroer lesbar gemadjt. Sein
Sdjüler 21 i^ r e n s jebod^ tjat feine pl^ilofopijie, befonbers feine ibeali-

ftifdje i^ed^ts« unb (Sefd^id^tspt^ilofopl^ie, in ben romanifd^en Sänbern,

befonbers in Spanien, mit großem Erfolge oerbreitet. Dort genießt

Kraufe nodj Ijeute großes ^Infetjen.

\, Sd^elltitgs Tlhvocnbung 00m pantbetsmns« (Siorbano Bruno
wie 5pino3a l^atten (Sott unb UniDerfum (im Sinne bcr ZTatur)

DÖIlig glcid]gcfc^t. ^ud^ Sdtieüing, war anfangs pantl^eift ge*

ircfcn, aber fpäter neigt er mei^r ba5u, bas „^tbfolute" unb bis

IDelt nid^t ju ibentifi3ieren, fonbern beiben eine gerüiffe Selb-

ftänbig!eit 3u3ufpred]en. Xlut bann beftebt (roie er in feiner

5d)rift „pl^iIofopi|ie unb Religion" oon ^80^ ausfül^rt) bie ZTIög-

ncf]!cit ber Religion unb ber 5rei^eit. Denn finb (Sott unb bie

lüelt ibentifd], fo epftiert aud^ 3tDifd]en (Sott unb ZHenfd] fein

^lüiefpalt, unb es ift !ein Bebürfnis nad^ Perföl^nung unb Per-

einigung möglid^; bann ift aud} !ein Übel unb fein Böfes in ber

IDelt, tDODon eine (£rlöfung nötig tr>äre.

rtun entfteE^t aber bie fraget toie ift es begreiflid^, ba^ bie tOeft

aus bem ^Ibfoluten entftet^en unb in relatit?er Selbftänbigfeit

neben itim beftel^en fann?

Das ^bfolute ift Selbftobjeftiüierung, 5elbflanfd]auung. Die

„3been" fmb bas „(Segenbilb" (Sottes. Da biefes abfolut fein

mu§, fo mu§ il^m aud^ Selbftänbigfeit unb ^reil^eit 3ufommen.

Daburd^ ift es möglid], ba^ bas (Segenbilb fid] t)om ^bfoluten

losreißt. Diefe Trennung ber 3been Dom 2(bfoIuten ift Abfall,

Sünbenfall. 3Tifol9cbeffen entftebt ein Dafein außer (Sott, bas

^eid) bes (Enblid^en. Diefes beberrfdit üom (Sefe^ ber enblid^en

ttotroenbigfeit, bem äußeren lCaufal3ufammenl]ang; eben barum

ift es aud] unmöglid], irgenb ettoas (£nblid7es aus bem 2lb*

foluten unmittelbar 3U erüären. Da mit bem €nblid]en aud)

erfl bie Seitlid)feit gefegt ift, fo ift ber 2tbfaII ber ^been 3U

benfen als eine „etoige", b. l]. seitlofe, inteüigible Cat. '^)rixe

2T( ö g H d] f e i t fönnen tüir begreifen, aber ba^ fie ro i r f -
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I i d] lüurbc, ift ein nnerÜärlid^cr lüt ber 5 r c i l] e i t , eine Cat*

I:janblung bes „cSegenbilbes", tüoburcb biefes etmas Befonberes

auger (5ott fein toollte. 5o irirb ber (5eban!e uralter orientaIi)d]er

Znyfti! aufgenommen, bag bie 5onberefiften3 bes €in3eIrDefen5,

bie „3cl]t?eit", bie Urfünbe fei.

„2tber tüie in bem (Sebid^te X>antG5 fo gel]t aud^ in ber pI:^iIo'

fopBjie nur burd] ben ^(bgrunb ber lOeg 3um Bimmel." X)enn bie

3d^i?eit erfennt fid} in il|rer Hid)tig!eit unb ftrebt 3U (Sott 3urücl.

„Die groge 2Ibfid]t bes Unioerfums unb feiner (Sefd]id]te ift feine

anbere als bie DoUenbete Derföbnung unb lOieberauflöfung in

ber 2tbfoIutl|eit." 3tn tjöl^eren (Seiftesleben, in tDiffenfd]aft,

Hunft, 5ittlid]!eit unb Religion r>oll3ieI]t fid] biefe ^üdfel^r 3U

<5ott.

T>a bas Dafein ber enblidjen Hatur auf einer Sd^ulb berutjt,

fo ift es cerftänblid), ba^ biefer 5d]ulb Strafe, nämlid^ bie „Per*

[enfung bes (Seiftigen in bie KörperrDelt" folgte. (£s gilt alfo,

fid^ aus biefer empor3uringen. Unb ba gerabe in ber Selbftl^eit,

in ber inbioibuellen €pften3, bie Urfünbe befteljt, fo folgt, ba^

bie Dereinigung mit (5ott, bie Seligfeit, nid)t in einer inbioibuellen

Unfterblid]feit beftel^en fann. Der IDunfd) nad] einer fold^en

ftammt aus ber Selbftfudit. Hur bei fold^en Seelen, bie nod^ nidn

ausreid]enb geläutert finb, tritt eine U)iebergeburt in perfd^iebenen

formen ein, bis enblid^ aud] fie in bas 2JbfoIute eingel^en, tr»o-

tnit it^r Sonberbafein erlifdit.

2. SdjeKtngs 5t<Jit?<Jtt5lcI^re. ^i]nlidien t(^eofopI]ifd]en Spefu-

(ationen gab fid] bamals Sd^ellings 5r^unb, ber profeffor ber

fatl|oIifd]en Dogmatif in ZTiimdbm, irans oon Baaber,
i^in. Durd] il]n tourbe Sd]elling aud^ auf 3öCob "Bölime
(t ^62^) liingelenft.

Der €influ§ Böl^mes 3eigt fid^ befonbers in Sd^ellings Sd^rift

„über bas U)efen ber menfdilid^en Freiheit" (\809).

Mes Sein ift Selbftoffenbarung (ßottes. So ift alfo (Sott fo-

tDot|I 3U benfen im ^uftanb bes Hiditoffenbarfeins (als deus
implicitus) als and\ bes offenbaren, unb infofern ujirflid^

cjiftierenben, Dollenbeten IDefens (als deus explicitus). Die
Derbinbung 3rDifd]en beiben ift bie tOeltenttoidlung, b. i. bie

Selbftentfaltung (Sottes. 2h^ (Srunb, unb bamit ber (ßrunb ber

mirflid]en <£fiften3 (Sottes, mug in (Sott fein. 2tber biefer (Srunb

'„Ungrunb, Urgrunb, ^tb^runb") mufe als etwas pom uoH*



§ 6. Sdjelltn^s „pofttbe" ptjilofoptjie. 41

enbeten (Sott Vet\d]iebenes qebadbt toerbcn: als „XTatur in

(Sott", als bcr bunflc, unbetüugtc Drang (ober VO'xVie) m \l\m,

\xdi 3u offenbaren unb bamit 5u feinem €benbilb 3u gelangen

(bas 5d]eIIing nad^ Bö^me aud] „3^ß<^" nennt).

3n ber „Hatur in (Sott" ift ungefd}ieben unb ungeorbnet, toas

in bem (£benbilb gefd^ieben unb georbnet ift. Denn bas „(£ben=

bilb" als ber 3nbegriff ber 3^^^" ift 3ugleid^ ber Derftanb, ber

„Cogos", b. li. bas IDort, in bem (Sott offenbar roirb. Was in

ber IDelt vernünftig unb 3rDecfmägig ift, ift lOerf bes göttlid]en

Derftanbes, aber alles UnDernünftige unb llnDoHfommene ftammt

aus bem bunüen (Srunbe. Denn jener blinbe Urmille roirb ge-

toiffermagen nid]t üöUig r>cm Perftanbe burd^brungen unb er-

Ieud]tet. So beftel^t in (Sott ein lid^tes rationales prin3ip, ber

„UnioerfalrDille", unb ein finfteres, eben jener irrationale bunüe

lOille. 2tus feinem IDiberftreben gegen ben Uniperfalroillen

ftammt ber „partifular* ober (Eigenroille ber Kreatur". Die lOelt

trägt fomit einen b u a I i ft i f d] e n Cbarafter. 3" ber unter-

menfd]Iid]en Spt^äre ber lüirflid^feit ift freilid^ ber 3nbir»ibual-

roille nod] DÖÜig bem UnioerfaltDillen unterroorfen, b. I^. bie

(£in3eItDefen finb l^ier gebunben an pernünftige (unb barum
a priori erfennbare) (Sefe^e. Das gilt aud) nod^ für bas feelifd^e

(Sefd^el^en bes 2T(enfd]en, fomeit es fid] als ein pfYd]ifd]er 2T(ed]a-

nismus auffaffen lägt, alfo insbefonbere für fein Criebleben.

(So ):iahen ja andq Kant unb Siebte in ibrcr (Sefd^id]tspl|iIofopl]ie

bie ^errfd]aft bes Dernunftinftinfts als ben parabiefifd]en Ur»

3uftanb be3eid]net.) Der ZHenfd? ift aber nur infofern „geiftiges",

„perfönlid^es" IDefen, als fein ^igenroille nid^t mel^r an ben

UnitJerfaltDillen (b. ):[. an Ztaturgefc^e) einfad^ gebunben ift,

fonbern bie ZT(ögIid]!eit befi^t, fid^ gegen il]n 3u erl^eben. 2tber

roarum bleibt es nid]t bei jener 2T( ö g I i d^ f e i t , toarum toirb

biefe (£ri|ebung unb bamit bas Böfe rvivflxdi ? ^ier ent'

fd^eibet eine freie (unb barum nidit reftlos 3u begreifenbe) Cat
bes 3nbir>ibuums. Unb ^wat ben!t 5d]eUing biefe Cat als eine

Dor3eitIid^e, intelUgible, vermöge bereu ber (£in3elne feinen

Ct^arafter toä^t, unb roegen ber er aud? veranttoortlid] bleibt

für alle fjanblungen, bie fid] aus biefem (Cbarafter ergeben.

^ber roir !önnen toenigftens bie pofitire Bebeutung bes Böfen
einteilen. 0ffenbaren !ann fidi alles nur an feinem (Segenfa(5,

,aIfo (Sottes (Süte nur am Böfen. Hunmebr Ieud]tet au&i bie
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Sebeutung bcr (Scfd^id^tc ein; in \iit foH bie übcrtt)inbung

bes 1}nbw\bna\voi\lens bmdi bcn UnipcrfalcDillcn crreid]t roerbcn.

Da aber bcr 3ttbiDibuaItüine nicf^t einfad^ oernid^tet toerbcn

!ann, fo ift biefc übertoinbung nur baburd^ möglid^, ba^ er ben

Unicerfalroillen in fid^ aufnimmt unb frei unb berougt 3u jener

Unterorbnung unter iB^n 5urücffel]rt, bie in ber ZTatur notroenbig

unb unbeujugt gilt. So ift bas — freilid) in unenblid^er ierne

liegenbe — ^iel ber 2T(enfd]engefdiid^te: bie 2?üd!el:jr ber IDelt

5u (Sott unb bamit bie ^üdfel^r (Scttes 5u fid], feine DOÜenbeie

Selbfioffenbarung.

§ 6. Sd^eüings pofttbe pl^tlofopl^ie.

{. Vetkölims 5Ut 36enlität5pl^tIofortte. Sd^ellings Sd^rift

über bie 5rßi^^it mar — abgefel^en Don Heineren (5elegenl:)eit5'

fd^riften — bie le^te, bie er felbft oeröffentlid^te. ^ber bas, voas

aus feinem Had^Iag l^erausgegeben tDurbe, 5eigt, ba^ feine pl^ilo*

fopi^ifd]e (Entroicflung nod] roeiter ging. 2tud^ feine Berliner

Porlefungen befunbeten bies. 3" ^^^ 2(ntrittsDorIefung Don ^8^^

erflärte er, feine „^^^ntitätspl^ilofopl^ie" t^alte er nod] aufredet

(^egel iiabe il:]m biefe entlel^nt unb nur in eine fei^r abftrafte

5orm gebrad]t), aber biefe 3^ßiitität5pbiIofopI]ie, toie überl:jaupt

alle rationale pl^ilofopi^ie, jei unoollftänbig. Vernünftig er-

fennbar fei nur bas allgemeine, alfo bie (Sefe^mägigfeit ber

XDelt; il^r Was?, il^r lOefen. 2lber b a^ überl^aupt eine IDelt

ejiftiere, unb ba^ alles (£in3elne in ii^r biefe unb biefe befonbere

Befd^affenl^eit liahe, bas fei nid]t rational (b. l^. logifd]) ab-

juleiten. Somit fei alle rationale pB^ilofopljie nur negative
pi^ilofopl^ie, fte fei 3u ergän3en burd^ eine p o f i t i d e , eine

„(£fiften3iaIpl]iIofoj>bie", xoeld\e ftd] mit ber ^atfad^e ber €fiften3

unb bemnad] mit bem 3i^ccitionaIen befaffe, ndmlid^ mit bem <£nt-

ftel^en bes Unicerfums unb ber Vernunft aus bem irrationalen

IDeltgrunb.

2. Sdicüings Berufung auf fitfaljrung. 2Tian fielet: es Ijanbelt

fid] l^ier tüieber um basfelbe Problem, bas Sd^elling bereits in

feiner Sd^rift über bie ^reil^eit befd^äftigt ^at Heu ift, ba^ er

\\di jefet bei ber Bel|anblung biefer 5rage — auf „€ r f a f] r u n g"

ftüfeen toill. 2tber er oerftel^t babei unter €rfal|rung nid^t bie

Verarbeitung ber äußeren unb inneren IDat^rnei^mungen bvccdi
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bas Denfcn, fonbern eine „l^öf^ere", mctapi|vfifd]c (£rfat]rung,

bic bie Vernunft unmittelbar com lt)eltgrunbe mad^t, nämlid)

im r e I i 9 i ö f e n Setüugtfein. gu btefer religiöfen €rfal|rung

red]net 5d]elling nicbt bIo§ bie fog. ©ffenbarungsreligion. fon-

bern aud^ alle mvtl]oIogifcf]en Dorftellungen. <&c gebt babei von

ber 2(nnai|me aus, ba§ bie einseinen 2T(omente bes Urgrunbes

nur nadi unb nad^ im Verlaufe ber religiöfen (£nttüidlung bes

2T(enfd]engefd?Ied]t5 l^err»ortreten, unb ba^ erft ber 3n^^9i^iff

biefer religiöfen Dorftellungen bie rolle (Srfenntnis (Sottes ent-

tjält. Seine „pofitir>e" pl^ilofopl^ie ift alfo eine pI|iIofopI:]ifd^e

^eligionsgefd^id^te. Pon il|ren einjelnen Bel^auptungen fei nur

ertoäl^nt, ba^ er bie (Sottbeit als X)reieinig!eit fagt: ber „Dater"

fei bie ZH ö g I i d^ f e i t ber überroinbung bes bunfle^, öurd^ bcn

offenbaren, b. l^. ben oernünftigen, tDillen; ber „5ol^n" bie

ZTT ad^t biefer ttberminbung ; ber „C5eift" ibre DoIIenbung.
3n ber (Sntroidlung bes Ct^riftentums nimmt er brei perioben

an: bie petrinifd^e: ben KatI:^oIi3ismus, bie paulinifd^e: ben pro-

teftantismus, bie 3oI^anneifd^e: bie Pereingung ber beiben an*

beren, bas Cl^riftentum ber iCiebe, bem bie gufunft gel:|öre.

Hlit feiner pofitioen pI:]iIofopI]ie tDill fid] Sd^eüing aber nid^l

in bie 2IbI^ängig!eit üon irgenbeiner Kird)e begeben; er rerteibigt

bie .5reil|eit ber It)iffenfd]aft unb pl^ilofopbie gegen bie ©rtl^o*

bojie. ^ugleid] pertritt er aber aud] bie Selbftänbigfeit bes

religiöfen (Slaubens gegen ben Nationalismus ber tOiffenfd^aft,

unb bemül^t fid), eine fjarmonie 5tt)ifd^en (ßlauben unb IDiffen

.barjutun.

€s ^at \\&t ge3etgt, wie ftarf in SdjcHtngs pfjilofopl^ifdjer €nttDttf-

lung (Sebanfen ^id^tes u^eiter loirfen: infotpeit unterliegt feine pl^tlo-

fop!?te benfelben ^ebenfen rote bie ^^idjtes; ja in Ijöijercm (Srabe, xoexl

bei Sd^eEing ber Hüdfall in eine a priori fonftruierenbe tHetapI^Yfif

nodi weit ftärfer fid^ geltenb mad^t.

SdjeEing, eine üielfeitigere ZTatur als <^idjte, iiat oor biefem

natje Be3teijungen 3ur Zlaturroiffenfd^aft, 3ur Kunft unb 3ur 2?eIig{ons-

gcfdjid^te ooraus.

Seine naturpI?tIofopI?tfdjen (Sebanfen iparen vookl ge-

eignet, bie 2Iufmerffamfeit auf bas tln3ulänglidje ber medjanifdien

Zlaturbetraditung unb auf bie §ufammen^änge 3tDifdien t)en einseinen
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<5ruppen ber Haturerfdjeinungen f^tn3ulenfen unb fo 3U eint^ettlid^^r

Zlaturauffaffung an^nte^en. 2lber fie ipurben t)on it^m nid^t als „regu*

latioe 3been'' ober Vermutungen angefel^en, fonbern als €rfenntniffe.

50 trat eine ptjantaftifd^e Spefulatton an bie Stelle üorftd^ttger unb

getptffenl^after emptrifdjer ^orfd^ung. 3nsbefonbere bei mand^en 2ln»

I^ängern Sd^ellings finben fid^ fo abcnteuerlid^e Deutungen, t)er-

gleid^ungen unb Kombinationen, t>a% man loobl begreift, warum aUe

„tlaturpijilofopbie" mdi einiger geit bei ernften ^orfd^ern röUiger

Perad^tung ani^eimfiel. 3nfoIgebcffen ipurbe bie innige Besietjung

jujifd^en pi?iIofopt^ie unb Tlaturoiffenfd^aft, ir>ie n^ir fie bei Kant fin-

ben, 3um Sdiaben beiber auf 3^^^3^^"^^ binaus gelöft. Der (SebanU

Sd^eüings freilid^, ba^ bas 0rganifie nid)t auf med^anifdjem XDege

ausreid^enb erflärt n?erben tonne, wixb aud> in ber (5egenu>art u)ieber

con ben rteo«PitaIiften rertreten.

rOertDoUer ipar Sd^eEings pijilofopijic für bie (Enttoirflung bet

51 ft b e t i f. 3nbem er im Sd)önen bie (Eint^eit bes ttatürlidjen unb

(Beifügen, bes Sinnlidjen unb überfinnlidjen erbltcft, erfaßt er gegen-

über ber formaliftifdjen 5iftljetif Kants ben geiftigen (5eljalt

bes Kunftmerfs in feiner äftl|etifdjen 23ebeutung (it)ie bies übrigens

fdjon ^erber in feiner „KaHigone'' [I8OO] getan). Da^ Sdjelling frei*

lidj audj ber ^iftijeti! eine oorroiegenb metapl^yf^ff^^ Hidjtung gab, wat
ber (£ntu)ic!lung einer pfydjologifdjen Unterfudjung bes äftl^etifdjen

(Seniefeens unb Sdjaffens nidjt günftig. Sie ipurbe erft burdj ^tj. ^ e dj -

fter (f. u.) begrünbet (Dorfdjule ber 5ifttjeti! 1876).

€nblidj rnirb Sdjellings Sdjä^ung bes Sdjönen als bes fdjledjtljin

\'6 diäten tOertes ben JPiberfprudj bes allgemeinen fittlidjen Beir>u§t*

[eins Ijeroorrufen.

3n feiner religionspljilofopbifdjen Spe!ulation über bas

Derljältnis bes 2lbfoluten jur IDelt, über €ntfteljung, (Entroidlung unb

§iel ber tDelt unb über bie ^freit^eit rerfällt er in un!laren JTlYfti3i3-

mus unb ftellt Beljauptungen auf über ^xa^en, bie fidj einer

über3eugenben Beantirortung ent3icljen. Seine Befdjäftigung mit ber

trtytljologie unb ben ©ffenbarungsreligionen be!unbet 3n?ar audj feine

gro^e ^^äl^igfeit ber Kombination unb ber (Srfaffung oon gufammen-
Ijängen unb feine reidje (Seleljrfamfeit, aber audj Ijier fudjt er burd^

roiEfürlidje unb pljantaftifd)e Konftru!tionen fragen 3U löfen, bie nur
burdj roiffenfdjaftlidje Durc^forfdjung ber Überlieferung mit (Erfolg be»

tjanbelt werben fönnen.

Von befonberem 3"^^i^ßff^ ^U ^^^ SdjeHing in feiner ^reiljeitsleljre,

nodj meljr in feiner „pofitioen pbilofopljie", fidj 3U bem gugeftänbnis

genötigt fatj, ba^ nidj't a priori erfannt voexben fönne, waxum über-

Ijaupt eine tDelt befielet unb voel&ie fonfrete Befdjaffentjeit fie bat, fon»

bem ba^ man bierfür auf €rfaljrung angen)iefen fei. IDenn er freilid^

biefe „(Erfatjrung" in ben religiöfen (Slaubensoorftellungen fudjt, fo

rul^t biefe Itteinung auf einer unfidjeren metaptjyfifdien 2lnna^me.
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IIL Kapitel.

§ I. Ceben \mb XOitfe.

^xubxidi Daniel Sdjleiermacf^er (1768— 1334) ipurbe in 2tnftalten

ber Brübergemeinbe er3ogen. Die i^errenbutifdie Keligiofität mit ii^rem

innigen (5efüi^lsleben, mit ibrem Streben, jebe (£in3eljeele in ibrer be«

fonberen XDeife ben religiöjen 3"^<ilt burd^Ieben 3U laffen unb babei

bodi bie (Semeinfdjaft 3u pflegen — jie i^at feinem IDefen bauernb it^r

(5epräge aufgebrüht Dodi fülilte er fd^on frül| bas Bebürfnis, fein

ttjeologifcbes Studium in freiere Babnen 3U lenfen. 3^ £?^öß lernte

er bie pliilofopl^ie unb Ct^eologie ber 2tuf!Iärung unb balb audj bie

Scf^riften Kants, 3acobi5 unb 5pino3as kennen. n96— 1802 ipar er

prebiger an ber Cl^arite in Berlin. Dort trat er aud^ in Be3ieijung

3U ^i&tte unb ben Homantüern. n99 oeröffentlicbte er feine „'Reben

über bie 2leIigion an öie (SeFilbeten unter ibren Peräd^tern", I80I feine

„IHonoIogen". Zladi 2jäbriger Ülätigfeit in Stolpe, Dpot^in er ipegen

feiner freien religiöfen 2Infid]ten rerfet3t iporben roar, n)urbe er pro»

feffor ber pt^ilofopi^ie unb tll^eologie in ^alle. Später !ebrt er nadi

Berlin 3urü(f, wo er I809 prebiger an ber Dreifaltigfeitsürdje u)irb.

Unter ben IHännern, treidle bie nationale (Erbebung geiftig Dorbereit:«

ten, nimmt er eine t^errorragenbe Stelle ein. Seit ber (Srünbung ber

Berliner Unioerfität rpirfte er an biefer mit großem (Erfolg als pro*

feffor ber Cl^eologie bis 3U feinem Cobe. 182 1/22 erfd)ien fein £^aupt*

xoexf „Der d^riftUd^e (Slaube". Seine etbifd^en unb er!enntnis=tbcore=

tifd^en S(ijriften („Dialeftü") irurben meift erft aus feinem ZIad^Ia§

'I^erausgegeben. (iXusmal^I ber IDerfe in 4 Bänben Don ®. Braun,

I9I0— 12.)

§ 2. SdtUhxmadiats HdtgionspI^Uofopl^ic.

Wk befd]rän!en uns auf btc X»arfteIIung feiner ^ e li g t n s»

pi|iIofopl]ie, benn burdj fie bat er am mäd]tigften gea^rtt,

insbefonbere auf bie neuere proteftantifdie Cl^eologie.

Sein ^auptbemülien get)t babin, bie ^^eligion in il^rer (£ i g e n*

a r t 3u erfaffen. (£r "erfennt !Iar, ba^ ber Perfud] ber ^ufflärer,

ben gemeinfamen Kern ber pofitiDen Religionen als bie „Hatur"»

ober „Dernunffreligion 3ur ^nerfennung 3U bringen, eine un*

lebenbige ^bftraftion ergibt; ba% üielmebr nur in ber pofitircn

Religion rDirÜicfie Religiofität lebt. X»iefe rul:]t nad] il]m nicbt

auf bem (£rfennen. X)enn (Sott ift unerfennbar. (£r ift 5u faffen

als 3^^Tttität Don X>enfen unb Sein, von 3bealem unb Realem,

als 3"^iff^i^ßtt3 ali^i^ (ßegenfä^e. (ZVian h(iad\i(i bie Überein»

ftimmung mit Sd^elling!) ^ber ba bas menfd^Iid^e ^enfen
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notroenbig bie (ßcgcnfä^e fd^eibct, fo ift (5ott für es unfafeBat,

eine rationale Cl^eologie alfo (roie bie 2tuf!Iärung fie fd^affen

tüollte) unmöglid].

^udi eine ©ffenbarungs llieologie lel^nt 5d]Ieiermad^er

ah. Denn fo toenig roie (Sottes IDefen fönnen roir feine offen-

barenbe ?Eätigfeit erfennen. Xlidbt minber erfd^eint il:jm Kants
ZüoTcal tl^eologie unannel^mbar. Die Religion rul^t nid)t auf

ber moralifd^en Hber5eugung. Sie l]at einen iijr allein eigentüni'

lid^en (5runb unb bamit il:^r eigenes Bed^t: fie grünbet ftd] roeber

auf (£r!ennen, nod\ auf bas IDoIIen, fonbern auf bas C5 e f ü Ej I.

Die Beligionspliilofopliie. l^at barum für Sd^Ieierinad^er nid^t

(5ott 3u il:jrem (5egenftanb, fonbern bas rellgiöfe (5efül:ji. Sie

fud]t 3um Haren ^eroufetfein 5u erl^eben, roeld^er 51rt biefes (Se*

fül^I ift, toas in il|m als 3nl|alt unb Porausfe^ung entl:|alten ift.

Das religiöfe (5runbgefül:^I beftel^t barin, ba^ w\t uns Dcn
bem (unerfennbaren) abfolutcn IPeltgrunb in unfcrem Cun, ja in

unferem gansen Dafein „\dile diih.xn a b I:] ä n g i g" filmen.

3m €rfennen fd^reiten roir r>on IDaljrneljmung 3u IDal^rnel^mung,

Don (5ebanfe 3u (Seban!e, im fjanbeln r>on Aufgabe 3u 2(nfgabe;

im „frommen" (5efüI:|I oerbalten rüir uns paffio, toir rul^en fo-

3ufagen aus ron bem raftlofen (betriebe bas Cebens. Darum ift

bas (5cfüI^I nid^t bemütigenb, fonbern befeligenb. 3m €rfennen

unb tDoUen u?irft ber 2Tienfd) in e i n f e i t i g e r iX)eife, mit be-

fonberen 5äl)igfeiten : im religiöfen (5efüI)I geniest er fein

g a n 3 e s IDefen. €r geniest es in feiner inbioibuellen Be-

fonberl^eit, aber 5ugleid^ toeig er fid] abl^ängig t)on bem Urgrunb

ber lDir!Iid]!eit unb Don il^rer (ßefamtljeit. So trägt bas religiöfe

(ßefüBjI 3ugleid] inbir>ibualiftifdien unb unioerfaliftifd^en <Zi]a'

rafter. 3n i^m ooUenbet fidj bie „Bifbung" ber perfönlidifeit,

Diefe Sd]ä^ung ber 3Tibit)ibuaIität tritt aud^ in Sd^Ieiermad^ers

€ 1 1^ i ! E^eroor. ,3eber Zfian^db foll auf eigene ^rt bie Zfien^dy

l^eit barftellen ... ein einzeln gemoHtes, alfo auserlefenes VOexf

ber (ßottt^eit, bas befonberer (5eftalt unb ^ilbung fid) erfreuen

foII.'" 3" biefen (ßebanfen berüt:jrt er fid^ mit ben ^omantifern,

aber toie er in ber €tl^i! ben €in3elnen bod] I:^intüeift auf bie (ße*

meinfd]aften unb bie oon il:jnen getragenen fittlid^en „(ßüter":

Staat, (5efeUig!eit, Bilbungsroefen, Kird^e: fo finbet er im reli-

giöfen (5efül^l neben bem 3nnetDerben ber inbioibuellen Be*

fonberl^eit bas Berougtfein ber ^bl^ängigfeit r>om ^U.
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Mes Ccl^rl^afte, alles Dogmatifd]e ift nur bcr fymbolifd^c ^us=

bruc! Don (Scfüysericbniffen innerlid^ftcr ^rt, bic ficf^ nid^t oöllig

in IDorte faffen laffen, bic aber bas rOcfentlid^c an aller Religion

finb. Tludi in feiner „d^riftlicben (Slaubenslel^re" l^at Sd^Ieier-

mad^er grunbfäyidi ben 5tanbpun!t ber „Heben" feftgel^alten,

ba^ Begriffe unb Sä^e nid^t 5um IDefen ber Religion gel^ören,

aber er gibt 3u, ba^ bas fd]ied]tl:|innige :^bl:|ängig!eit5gefül]l 5um

(5 1 1 e 5 betou^tfein toirb, toenn bas Hadibenfen erroad^t unb

einen ^(usbrucE beffen fud^l, roopon roir uns in unferem X)afein

abi^ängig fül:^len. „Vmdi ben ^usbruc! (Sott foll eben bas VOo'

tier unferes empfänglid^en unb felbfttätigen X>afeins be3eid]net

u^erben." 3ti ßd]t myftifd^er IDeife erflärt er es für unmöglid),

(5ott irgenbroeld^e €igenfd]aften beisulegen. (£s berul^t lebiglidi

auf unferem Drang nad^ ^lusbrucf unb Mitteilung, ba^ roir für

bie an fid^ unausfpred^baren (Sefüble IPorte unb Bilber fud^en.

lOerben biefe budiftäblid^ genommen, fo entftel^t 2TiYtIlologie.

Aufgabe ber (51aubenslel|re ift es, bie bilblid^en ^usbrüde bes

(ßefül^Is in eigentlid^e um5ufe^en. Keiner ihrer 5ä^e barf aus

einem anberen abgeleitet, fonbern jeber mug unmittelbar aus

religiöfen (Sefül|Iserfat^rungen t^erDorgel^en. Me Dogmen, bie

fid^ nid]t berart auf (Sefü^e 5urüdfül^ren laffen, oeru^irft fd^Ieier»

mad^er, fo bie Dorftellung üon (ßottes „perfönlid^feit", pon ber

„5d]öpfung", r>om „Sünbenfall", üon ber inbit?ibuellen Unfterb*

lid^feit. „IDunber" bebeutet il^m lebiglid^ eine Begcbenl^eit, bie

bie ^ufmer!fam!eit unb IPertfd^ä^ung ber frommen erregt. ^Ue

(Sefd^el^niffe finb bebingt burd^ ben Hatur3ufammenl7ang, roas

bamit vereinbar ift, ba^ fie aud^ alle von <5oü abl^ängen.

Der ein3ige „Beroeis" religiöfer £el|ren !ann barin liegen, ba]^

anbere 2T(enfd]en in il:^nen einen angemeffenen ^usbru<f für il:^re

eigenen (5efüyserfal|rungen finben. 3^ bem €rleben bes reli*

giöfen (Srunbgefüys aber gibt es gemaltige Unterfd]iebe. Sold^e

2T(enfd]en, in benen es befonbers tief unb originell ausgebilbet

ift, finb religiöfe (Senies.® Sie begrünben religiöfe (Spod^en, in*

bem fie gal^llofe anregen, bas (5efüy nad) il^rem Porbilb nad^*

3uerleben.

5d]leiermad]er l^atte in ben „ZHonologen" nod] bie 5orm ber

Kird^e (megen b^s inbiüibuellen Cljarafters bes religiöfen (ße=

6 Die Bebeutung bes „(Senxes" für bie K u n ft n?ar bereits oon Kant,

Sdielling unb t>m Homantifern ancrfannt iporben.
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füys) für überflüffig erflärt unb aud} bas l^iftorifd^e gering ge*

fd]ä^t G'^i<^t bcr l|at ^^eligion, bcr an eine y. Sdirift glaubt,

fonbern toeld^er feiner bebarf unb tool^l felbft eine mad^en

fönnte"). Später bat er fid] mebr bem gefd^id^tlid^en Ctjriften»

tum unb ber Kird^e genäi^ert. (£r begrünbete bie fog. „€ r

'

fal^rungs tl^eologie", in ber bie Dogmen als ^usbrud ber

inbioibuellen ,.(f.rfal^rungen" bes frommen Betoufetfeins — unb

3tt>ar nur fotüeit fie ttas finb — gereditfertigt toerben foUen. Die

alte autoritative CI:|eoIogie l^atte bie Dogm.en fyftematifdj ent-

toicfelt unb bie „Sd^riftbetoeife" für [ie beigebrad]t.

§ 3. IPürMgung pon Sc^Iciermac^ers Keligionsp^ilofop^ie.

€in großer ^ortfdjritt &er Keligionspijilofcpijie Sd^Ieiermad^ers im
Pergleid^ 3U ber Kantifd^en (in ber bie 2^eIigion faft gan3 in IHoralität

aufgei^t) liegt barin, ba^ er bis grunblegenbe Bebeutung bes (ßefüljls für

bas religiöfe ^ehen ernannt tjat. (Eine anbete ^^rage ift, ob er ber

trtannigfaltig!eit ber religiöfen (Sefüt^Ie oöllig geredet gemorben ift.

Ziehen bem (5efüt^I iber (met^r paffiocn) 2Ibi^ängigfeit fpicit bod^ 3. S.

bas ber tDefensoenpanbtfd^aft mit <5ott unb bas baraus entfpringenbe

ber (afticen) Kraft unb ^reubigfeit eine Holle, anberfeits aud^ bas ber

Sdjeu, ber (Et^rfurdjt, ferner bas (Sefül^I bes (Sel^eimnisooIIen.

2Iudj bei il^m 3eigt fidj ber innere IDiberfprud^ aller myftifd^en £ei|ren:

fie erflären alle IDorte unb Begriffe für un3ureid^enb, um bas, inas

aoisgebrüift iperben foll, 3U be3eid^nen unb 3U faffen, fie bebiencn fid^

aber bod^ ber IDorte unb Begriffe, unb ^voax fold^er, bie aud^ in ben

i^iftorifdj erwad^fenen Jleligionen unb Kird^en üblid^ finb unb bie fidi

auf beftimmte (5egenftänbe bes <5laubens be3iel^cn. Sobalb aber einmal

zugegeben wirb, ba^ IDorte wie „(Sott" ober „^Ibtjängigfeit oon (Sott"

übertjaupt Sinn unb objeftire (Seltung traben (mögen fie itjre ©bjefte

audj nur anbeutenb be3eid^nen), bann regt fidj gleidj bie (tl^eoretifd^e)

^rage, mit roeldjem Hed^t wh Don fold^en ®bje!ten reben. 2tud] ift es

gerabe3u pfyd^ologifdj notmenbig, ba^ für fein religiöfes (Sefütjl ber

€in3elne einen angemeffenen 2lusbru^ 5U finben glaubt in benjenigen

Symbolen, bie it^m burdi feine fonfeffionelle 3ugßnber3tet^ung oerftänb»

lidi unb oertraut geiporben finb, beren Beredjtigung aber in (Jrage ge«

3ogcn oerben fann.

So ift es Sd^Ieierm<idjer nidjt gelungen, bie Religion berart 3U be«

grünben, ^a^ itjre (Süftigfeit feftftünbe, unabtjängig oon jeber l^ediU

fertigung Dor unferem tt^eoretifd)en (unb fittlidjen) Beiuu§tfe»,n. ^u»
bem fd^ipanft er l^in unb t^er 3a)ifd^en Kriti! ber fird^Iid^en Sefjre unb

einer ilnpaffung an biefelbe, ipobei fie oft mit peinlid^ ipirfenber

bialeftifdjer Kunft umgebeutet rrirb. ZTod^ mel^r gilt bies für bie an

itjn an!nüpfenbe „Permittlungsttjeologie" ber fog. „(Erlanger Sd^ule"

(^ofmann, n. (^ran!). IDas wirb ba nidii alles an „überDemünftigcn"

Dogmen als 2lusbru(f religiöfer „(Erfatjrung" 3U retten gefudjt!



f)egcl. 49

IV. Kapitel.

§. t. p«rfönlic^fcit, UUn, XOitU,

6eorg tOiltjelm ^ricbrid^ ^egel ift 1770 3U Stuttgart geboren, voo

fein Dater I^er3ogIid^er Beamter n?ar. Das Familienleben wax fd^Iid|t

unb ernft, von altproteftantijcf^em (Seifte erfüllt, ^ür E^egels perfönlid^e

Sebensfüljrung blieben bie alten formen et^renfefter Sitte immer be»

ftimmenb, bie fd^toäbifdie Stammesart tritt bei iijm ftärfer tjeroor als

bei feinen Sanbsleuten unb geitgenoffen Sd^iller unb Sd^elling: bas

(Srübeinbe, Sd|it)erfättige, babei Betjarrlicbc unb §äiie; äufeerlidje ^inko,

aber Ciefe bes (5emüts. 3^Tn fei^Ite alles Sd^mungooIIe, (Senialifd^c,

jeöe ZTeigung 3um f^eroorfeljren feiner Subjeftioität. Sein IDefen ift

fütjl unb fadjlidj. Sangfam, in rut^iger unb umfaffenber 2Irbeit ent«

ipiielt er fid|. Das (Symnafium 3U Stuttgart, bas fd^on unter bem

€influfe bes ileui^umanismus ftanö, burd^Iief er als ITtufterfd^üIer. Die

Befdjäftigung mit bem 2lltertum nät^rte in it^m bas gefd^id^tlidje 3nter=»

effe. 3n ber gleidjen Kidjtung loirfte bie pi^ilofoptjifd^e (Sefd|id^ts=

fd^reibung ber 21ufflärungs3eit. Überi^aupt bilbete bie 2Iufnärungs»

literatur, befonbers bie Schriften Seffings, neben bem (5riedjentum,

feine geiftige tZaijrung tpäl^renb feiner (Symnafialjat^re. Seine 2Ius3Üge

unb Qlagebüd^er aus jener geit 3eigen bereits feinen umfaffenben (£r=»

fenntnisbrang.

Don 1788— 1793 ftubierte er ptjilofoptjie unb St^eologie im Tübinger

Stift. Bei feinen Kameraben t^ie^ er ber „alte tltann"; bod^ foll er für

bie fran3öfifdje ^eoolution fidj begeiftert \:t<^hen unb ein eifriger 2^ebner

für ^reii^eit unb (Bleidji^eit gemefen fein. Der f^auptgegenftanb feines

Ztad^benfens aber ujurbe bas Cl^riftentum. lUit feinem Stuben!ameraben

^ölberlin oerbanb il^n innige ^reunbfd^aft: £iebe 3um (5ried|entum unb

ZIeigung 3um pantl^eismus liegten beibe.

Don 1793— :( 800 ift ^egel £^auslei^rer geu)efen. gunädjft brei Z^k^^
lang in einer Bemer 2trifto!ratenfamiIie. politifd^e, gefdüdjtlidje unb

insbefonbere reltgionspfjilofopl^ifdje Stubien befd^äftigten i^n. Umfang-
reidje, nod^ eri^altene ^anbfd^riften geben bacon geugnis. 3^ il^nen

treten ftarf m y ft i f d^ e ZIeigungen t^eroor, bie 3eitlebens in ^egel trotj

feiner nüdjtern logifdjen 2Tatur n)irffam blieben. 2tnfang 1797 tritt er

eine ^auslel^rerfteüe in ^ranffurt a. Vil. an, bie it^m ^ölberlin oer-

fdjafft trotte. Unter bem (Einfluß Sd^eEings, mit bem er feit ber ge*

meinf^men Stubien3eit in Briefwed^fel \tanb, geftaltete fid^ bie (5runb-

läge feines pi^ilofopl^ifd^en Syftems aus: bie IDelt eine €ntn)i(JIung

unb Selbfterfaffung bes (Seiftes. I80I I^abiliticrte er fid^ in Z^^'^f ^^
er mit Sdjelling bas „Kritifdje 3ournaI für pf^ilofopijie'' tjerausgab.

1807 erfdjien bie „pljänomenologie bes (5eiftes". 3^" gleidjen 3^^^^^

fall fif^ ^egel genötigt, feines Untertjalts iDegen Hebafteur einer Bam-
berger Leitung 3U werben. Durd^ (Einfluß feines ^^reunbes Ilietliammer,

"«leffer, (Bcf4>l*fe 6et Wlofop^ic. lU. 4
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ber bamals bas bayerifd^e Sdjuliuefen im Sinne bes Ztcut^umanismns

umgeftaltete, tuurbe er 2^e!tor bes (Syn^^ofiii^s 3U ZTürnberg (1809).

Dk adit 3at|re feiner bortigen IPirffamfeit waren arbeitsooU, frudjt»

bar unb glütflid^ ^8U erfd^ienen bie beiben erjten Seile, 18^6 ber

britte Seil feiner „£ g i f". Damals folgte er einem Huf nad^ ^eibel»

berg, bas er 18^8 mit Berlin Dertaufd^te. ^82^ erfd^ien feine „'Hedjts»

pi^ilofopt^ie". Der preufeifd^e Kultusminifter oon 2lltenftein (ein 2ln*

I]änger Steins unb ^idjtes) tuollte ber burfd^enfd^aftlid^en Benjegung
mit il^rem üor3eitigen (Eingreifen in bie praftifd^e politi! unb il^rem

leiöenfd^aftlid^en Perfolgen all3u unbeftimmter giele entgegentreten

nid^t forpobi burdj (Semalt als burd^ IDiffenfd^aft unb Bilbung. Be«
fonbers geeignet erfd^ien tl^m ba3u eine plnlofopl^ie, bie imftanbe wäre,

ben (£ntn?idlungsgang ber IDelt, 3umal ber politifd^en unb fittlid^en

XDelt, 3um Derftänbnis 3U bringen. Das eri^offte er Don Siegels Syftem,
in beffen tlüttelpunft ja ber (Bebanfe ber geiftigen IDeltentipitflung

ftanb. £?egel i^at in Berlin brei3el^n 3al^re lang (bis 3U feinem Sobe

](8oO ^ine tiefgei^enbe unt> treitreid^enbe IDirffamfeit entfaltet. 2tudj

'I^ot^e Staatsbeamte unb ®ffi3iere borten feine Porlefungen. Die ptjilo«

fopl^ie ^egels rpurbe für etuja 3rpei 3^^^'3^^i^te gerabe3U bie preufeifd^e

Staatspl^ilofopl^ie. 2lber nid^t bIo§ bie (5unft ber äußeren Umftänbe
rpar ber (Srunb für bie J^errfd^aft ber ^^gelfd^en pt^ilofoptjie, fonbern

aud^ ibr reid^er geiftiger <Se\\alt unb ii^re gefd^Ioffene fyftematifdie ^orm.
(Gesamtausgabe ber IDerfe in KS Bänben 1832—45; Banb 19, bie

Briefe entijaltenb, 1887. 3n ber „pl^ilofopl^ifd^en Bibliottje!" (Perlag
llTeiner, £eip3ig) erfd^ienen: bie „(£n3YfIopäbie", 2. 2luflage 1905, bie

„pt^änomenologie" 1907, bie „2ledjtspqiIofopl^ie" I9U; in "ber ileclam*

[dim Sammlung bie „pi|iIofopt|ie ber (5efd^td)te".)

§ 2. Die „pljänomenologie".

2n ber Porrebe 3ur pl^änomenologie bebt £?egel ben Unter»

fd^ieb feiner pt^ilofopi^ie oon Sd^ellings 3^^^titätsfvftem l^eroor.

Sdjelling fa|t bas 2lbfoIute als qualitätslofe 3nbifferen3, mitt^in als

ein €trpas ot^ne irgenbipeld^c beftimmte (Eigenfd^aften; bann aber fann

bie JPelt, bie bodj eine gan3 beftimmte Befd^affeni^eit ijat, aus bem
2lbfoIuten nid^t erflärt merben. „Sein 2lbfoIutes für bie Xladit aus»

geben, irorin, wie man 3U fagen pflegt, alle Küt^e fd^u)ar3 finb — ift

bie r(aiDität ber £eere an (£r!enntnis." Das 2lbfoIute muß oielmetjr

als etupas gefaxt ruerben, bas nnterfd^ie^e in fid^ i^at, ober (genauer

ausgebrüht): bas fid^ in fid^ unterfd^eibet; es mu^ bemnad} als felbft»

tätig gefaxt u)erben, als Subje!t, bas fid^ felbft enttpitfelt unb in biefer

(EnttDidlung bie gan3e IDirflidifeit tjeroorbringt, berart, ba^ es erft am
€nbe bas ift, was es in IDat^rt^eit ift: (Beift, abfoluter (5eift. Der (Seift

aber, ber fid^ fo entroidelt unb als (Seift wex^, ift IDiffenfd^aft, unb

^wax bie tlniDerfaItt>iffenfd|aft in ibrer ooUenbeten (Seftalt tTcan benfe

fid^, alle menfd^Iid^en IDiffenfd^aften trotten ibr §iel, bie oolüommene
irfenntnis it^res (Segenftanbes, errcid^t, unb alle IDiffenfdjaften ipären
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3ugret(fj 3u einem allumfaffenben Sy\tem 3ufaTnmcn<jefdjIof[en: bann

w'du 'ber 3"^^!* biefer UniüerfaliPiffenfd^aft oollftänbig übereinftimmcnb

mit it^rem (Segenftanb, fo ba^ eine Scbeibung 3tpifd^en 3nbalt unb

(ßegenftanb unb bamit 3tt)ijd^en bem Subjeftioen unb bem ©bjeftioen

gan3 überflüffig ipäre. Diefes DoIIenbete XDiffen aber fe^t £?egel mit

bem „abfoluten (Seift" gleid^, genauer: mit bem Semufetfein bes abjo«

luten (ßeiftes über fein reines lOefen. Das Selbftberoufetfein biefes

(Seiftes ift 3ugleid^ oollenbetes JDeltbeipu^tfein; benn au^er bem abfo=

luten (ßeift ejiftiert nid^ts.

2lber biefe Stufe bes abfoluten XPiffens ift bas giel eines langen

IDeges, beffen 2Infang ber Stanbpunft bes nairen Beu)ufetfeins bes

3nbiDibuums ift, bas fidj im (Segenfa^ 3U einer objeftioen lDir!Iid^!eit

upeife. ^2s ift alfo oerfet^It, in ber ptjilofopt^ie mit bem abfoluten

IDiffen anfangen 3U ujollen. IPot^I mit Be3iel)ung auf ^id^tes unb

Sd^ellings 2lusgel^en von einer „intelleftuellen 2lnfd^auung", bie 3U=

gleid^ bas Selbftbeipu^tfein bes 2tbfoIuten enttialten foU, be3eid^net

^egel bie „Begeifterung als ungereimt, bie ruie aus ber piftole mit bem
abfoluten IDiffen unmittelbar anfängt unb mit anbexen Stanbpunften

baburd) fd^on fertig ift, ba^ fie feine 2Ioti3 baoon 3U net^men erüärt''.

Um biefen ^etjler 3U oermeiben, u)iü £?egel in einer pl^ilofopljifd^en

PorbereitungsiPiffenfd^aft 3eigen, iDie ber (Seift fici^ oom Stanbpunft
bes geupöi^nlid^en Bemu^tfeins (unb feinem (Segenfa^ oon Subjeft»

©bjeft) mit innerer ZTotmenbigfeit oon Stufe 3U Stufe erl^ebt bis 3um
„pi^ilofopl^ifd^en" Stanbpunft bes abfoluten IDiffens. Diefe Stufen finb

bie (£rfd^einungen („ptjänomene") bes (Seiftes; barum 'ber Citel bes

IDerfes „pl^änomenologie bes (Seiftes''.

£^egel felbft fenn3eid^net fie in ber Einleitung 3ur £ogif fo: „3n ber

,pt^. b. (S/ ):iahe \di bas Beipufetfein in feiner ^ortben?egung oom erften

unmittelbaren (Segenfa^ feiner unb bes (Segenftanbes bis 3um abfo»

luten IDiffen bargeftellt. Diefer IDeg gel^t burd^ alle formen ber Be*
3iel^ung bes Beu)ufetfeins 3um Qbjefte burdj, unb t^at ben Begriff ber

IDiffenfdjaft 3U feinem J^efultate/'

Der Fortgang bes Beuju^tfeins Don ber nieberften bis 3ur I^öd^ften

Stufe gefd^iet^t burdj bie immer voiebex ficf^ erneuernbe (Erfal^rung, ba^
i)er (Segenftanb in IDat^rt^eit nid^t fo ift, u)ie bas Bemu^tfein gemeint

I^at, ba^ fid^ alfo immer mieber ein IDiberfprud^ 3U)ifd^en bem com
Beipufetfein gebilbeten Begriff bes (Segenftanbes unb bem (Segenftanbe

an \xdi lierausfteEt. £et3terer fönnte aber nid^t mit unferem Begriff

(ber getDiffermafeen ber (Segenftanb „für uns" ift) oerglid^en merben,

wenn er ni(ift felbft im Ben)u§tfein wäre. Das Kantifd^e „Ding an

\\&i" im Sinne eines fd^Ied^tl^in 2lu^erbeu)u^ten, llngeiftigen ift ein —
„(Sefpenft". ^ür £?egel ift bas Bcujufetfein nie eine leere ^orm, bie

erft anbers upot^er it^ren 3"^l'^lt empfängt, fonbern es ift erfülltes Be»
ujufetfein, (Segenftanbsberpufetfein. Sein Stufengang tjat es alfo immer
aud^ mit (Segenftänben 3U tun. Unter bem Bemufetfein aber, beffen IDeg
Dom naioen Stanbpunft bis 3um abfoluten IDiffen bie pf^änomenologic
barlegt, u?ill E^egel ein allgemeines (fingiertes) 3^öioi^iiii"^/ ^ß" felbft-
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betDufetcn (Seift übcrijaupt, rerftanben rr>iffen. Das Ijat 3ur ^^olgc, ba§

Ijier ble pfydiologifdje (Enttoicflung bes (£tn3elmenfdien unb bte gc-

fdjidjtlidje (Entuncflung ber ITienfdjtjeit in eins »erfdjmoljcn iDtrb, in-

fofem jenes allgemeine 3"^ii^^^^^i'i^ ^^^ ^^U^ jeweils in einem be-

ftimmten (5rab feiner gefcfjiditlidien ^eife bebeutet. 2Iudj foE biefe

Stufenleiter feine jeitlidje ^^olge barftellen, ipomit gegeben ift, ba^

andi relatio Ijol^e (Entipicflungsftufen burd) 3eitlidj u)eit 3urü(fliegenbe

(Erfd^einungen oeranfdjaulidjt »erben. 3^ biefem 3neinanber von
inbioibualpfvdjologifd^er unb gefdjid^tspt^ilojoptjifdjer Betrad^tung unb
in bem (Sebanfen einer (Entmidlung, beren 2lbfdjnitte aber nidjt 3eitlid^

aufeinander folgen, liegen — abgefetjen con ber oft fdju)erfäUigen unb
bunfeln Spradje E^egels — bie f^auptgrünbe bafür, ba^ bie pljäno»

menologie nod^ Diel fd^roieriger ift als 3. B. Kants Kriti! ber reinen

Demunft.

§ 3. fyacls Cogit

{. (Slicöctung oon ^cgels Sypcm. Die pB^änomcno-
I g i c , bie bie Stufen bes Betou^tfeins r>on ber finnlidien ^iri'

fd^auung bis ju bem abfolutcn tt^iffen barlegen foU, ift von

Bjegel als „(£rftec Ceti bes Svftems ber lDiffenfd]aft" beseid^net

roorben. Der 3tDeite Ceil entl^ält bas abfolute tDiffen felbft. <£i:

3erfäIIt feinerfeits in bie C g i! als IDiffenfd^aft ber abfoluten

„3^^ß" (^Q5 bebeutet bei ^egel: bes in ber IDelt fid^ felbft r>er-

toirÜid^enben unb fid^ felbft erfaffenben göttlid]en (ßeiftes), in bie

Haturpl^ilofopl^ie als IDiffenfd^aft r>on ber '^bee in il^rem

^ugerfid^- ober ^Inbersfein unb in bie (S e i ft e s p I^ i I f p l^ i e

als IDiffenfd^aft r>on ber 3bee in il^rem 5ürfidifein.

2. Perl^ältnis von ^egels ^Soqxt $ur formalem Die Cogi! be-

t^anbelt bas Dcnfen auf feiner böd^ften (£ntu:)idlungsftufe als

abfolutes tDiffen. Damit ift gefagt, t>a^ tyet nid]t bas Denfen

als bas pfYd]oIogifd]e (5efd)elien in bem ein3elnen 2T(enfd]en ge-

meint ift mit feinem blof^ 3ufäTligen unb fubjeftiD gültigen j"'

I:|alte. Dielmel^r ift l^ier bas Denfen lebiglid) feinem 3"'
l^ a 1 1 r\ad\ gefaxt, unb 3tDar in feiner inl^altlid]en D 1 1 -

e n b u n g , wo es mit feinem (Pegenftanb 3ufammenfällt. Diefer

3nl^alt ift bie eroige I0al^r!]eit, toie fie „obne ^ülle an unb für

fid^ felbft" ift. Die Cogi! entbält fo gemiffermagen „bie Dar-

fteilung (Sottes, u?ie er in feinem etrigen IDefen t>or ber (Sr*

fd^affung ber Statur unb eines enblid^en (ßeiftes" ift. Was fjegel

bamit fagen toill, toirb flarer burd^ feinen Binroeis auf ^naya-

goras. Diefer ):iah<i juerft ausgefprodien, ba^ ber Hus (ber (ße*
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banfe) bas prin3ip nnb bcis IDefen ber lt>clt fci. „<£r bat bamit

bcn <5runb 3u einer 3ntelle!tnalanficbt bes UniDerfums gelegt,

beren reine (Seftalt bie Cogi! fein muß." „3nfcfern gefagt rr»irb,

ba^ Derftanb, ba^ Pernunft in ber gegenftänblid]en IDelt ift, büß

ber (Seift unb bie Hatur allgemeine (Seje^e l^aben, nad] tr>eld]en

il^r ^chen unb ibre Deränberungen ftd^ mad]en, fo roirb 5U'

gegeben, ba^ bie X>enfbeftimmungen aud^ objeftipen IDert unb

(£fiften3 l^aben."

X)ie Cogif I^at es alfo nid^t mit einem Denfen 3u tun, bas mit

unabi|ängig von i^m beftet^enben (5egenftänben fid^ befaßt, benen

es ^xdi anfd^miegen möd]te, fonbern es I]at feine (Segenftänbe (als

feinen 3nt|alt) in fid^, unb bamit befi^t es „lDal]rt^eit". Qn ber

3bentifi3ierung Don D e n f i n t^ a 1 1 unb T^enfgegenftanb
unb in ber Ceugnung von realen (Segenftänbcn, bie als tDirüid^^

IDelt unabl]ängig von ber €r!enntnis ba finb, 3eigt fid) fjegels

„'2>bQali5n\us" .)

3ener (Segenfa^ von „X>en!en" unb braußen liegenbem

„(Segenftanb" gilt nur für n i e b e r e ^ercußtfeinsftufen, ebenfo

mag bort bie 2Tieinung I^errfdien, in ber finnlidien ^nfd^auung

bes (ßegenftanbes liege bas Kenn3eidien ber IDaBirl^eit. ^ber

bie IDal^rbeit ift nid^ts „f^anbgreiflid^es", fonbern etroas (Sobanh

lid]es. T^as (reine, abfolute) Den!en, tüie es bie Cogi! bebanbelt,

„entl^ält ben (Bebanfen, infofern er ebenfo fel^r bie Sadie an fid^

felbft ift, ober bie Sadqe an fid] felbft, infofern fie ebenfo fei^r ber

reine (Sebanfe ift". „Hur in feinem Begriff bat etujas lOirflid^*

feit; infofern es von feinem Begriffe rerfd^ieben ift, bort es auf

toirÜid^ 3u fein, unb ift ein Hiditiges; bie Seite ber fjanbgreiflid)-

feit unb bes fmnlid^en ^tußerfidifeins gel^ört biefer nid^tigen

Sadie an." 5o erflärt fid? aud^ fjegels IDort: „Was Dernünftig

ift, bas ift roirflid], unb toas toirnid) ift, bas ift i^ernünftig." ^as
„Seienbe", bas „rOirflid^e", b. i. ber 3Ttil<^It unb (5egenftanb bes

abfolulen Denfens (ber „Dernunft"), ift tüol^I 3U unterfd^eiben,

Don bem „Zufälligen", nbert]aupt von bem „X> a feienben",

„<£fiftierenben". Hidjt bie eriftierenben X>inge, fonbern bie

„Sadbe", b. l^. ber Begriff ber T)inge, ift 3n^«It unb (5egenftanb

bes Denfens. "Der Begriff {bas tDefen) als ein Mgemeines
ftellt eine „unermeßlid^e ^tbbreoiatur" bar, Derglid]en mit ben

"Dingen in il^rer <£in3ell:^eit unb Befonbert^eit, in ber fie angefd]aut

tüerben. Der Begriff felbft toirb nid]t a n g e f d^ a u t , fonbern
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nur im Dcnfen erfaßt. (£r ift aber a\=> Dcnünbalt nid]t ettüas

nur Subjcftioes, fonbcrn bie an unb für fid] fcienbe 5ad|C, bcr

Cogos, b'ie Dernunft beffen, toas ift, bic „IDabrtjGit" b^r Dinge,

il^r r a t i n a I e r unb bamit 5ugleid] ibr rü e r t r> o 1 1 e r (Sebalt.

fjegels £ogi! ift alfo burd^aus 5u fd^eiben r>on bem, was ge*

tüöbniid] Cogi! beigt, nämlid^ ber fog. formalen £ o g i f

.

Diefe rubt auf ber Dorausfe^ung, „ba^ ber Stoff t>es (^rfennens

als eine fertige IDelt augerbalb bes Denfens, an unb für fid]

Dorbanben, ba^ bas Denfen für fid] leer fei, als eine ^orm
äugerlid] 3u jener ZHaterie bin5utrete, fid] bamit erfülle, erft batan

einen 3nbcilt gewinne unb baburd] ein reales €rfennen tüerbe".

^ber biefe 2tuffaffung Dom Derbältnis bes Denfens unb feines

(ßegenftanbes entfpridit nur ber Hatur bes gerDÖbnIid]en
BetDugtfeins, fie ift ab3ulegen, toenn man in bie p b i I o f o p I] i e

eingeben roill.

3. Derpitnts ^cgels ju Kant unb jur poifantifc^en ^ttctap^vfif.

(5egen Kants 2{nfid]t, ba^ man bas (£r!enntnisDerTTtögen felbft vou
Ijer unterfud^en muffe, et^e man baran gel^e, (Sott, bas IDefen ber Dinge

uftt). 3U erfennen, bemerft £^egel „€rfennen ipollen, el^e man erfenne,

ift ebenfo ungereimt als ber we\[e Dorfa^ jenes Sd]oIaftifers, fd^tpimmcn
3U lernen, el^e er fid] ins IPaffer ipage".

^ud] il]rem ^nb^ilt nad\ lebnt Begcl Kants (£rfenntnistbeorie

ah; benn aud] fie bölt an ber Porausfe^ung feft, ba^ bas Denfen

bei feinem formen eines von äugen gegebenen Stoffes nid]t über

fid] l]inausgelange 3um (5egenftanb, fonbern ba^ biefer als ein

„X»ing an fid]" fd]Ied]tbin j e n f e i t s bes Denfens bleibe. Die

Bel]auptung Kants, ba^ bie Kategorien nidit auf bie „Dinge an

fid]" anroenbbar feien, bebt nadb fjegel bie IDabrbeit ber Kate-

gorien auf. VTiit ^cdit bcit barum nad] feiner ?^nfid]t „ber fonje^

quenter burd]gefübrte tranf3enbentale 3bealismus bas von ber

!ritifd]en pbilofcpbic i^odi übrig gelaffene (Sefpenft bes Dings
an fid]" 3erftört.

Sinb aber bie (Segenftänbe nid]ts augerbalb bes Denfens

Ciegenbes, fonbern fein eigener (Sebalt, fo ift flar, ba% bie €r-

fenntnis nid]t auf „(£rfd]einungen" befdjränft bleibt, fonbern bie

„Dinge an fid]" erfaßt (roenn man bie (Segenftänbe, bie bod} bem
Denfen 3ugebören, fo nennen roill).

fjegels Cogif teilt fonad] mit ber alten apriorifd]en 2TI e t a

"

p t] Y f i f bie Dorausfe^ung, ,,ba^ bas, was burd]s Denfen von

unb an ben Dingen erfannt roerbe, bas allein an ibnen rDal]rl]aft
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IDalire fei; baß bic XJingc unb bas Denfcn beffclbcn an unb für

fid^ übereinftimmen, bag bas DenUn in feinen immanenten ^e-

ftimmungen unb bie tüal^rl^afte Hatur ber Dinge ein unb berfelbe

3nt^alt fei". Die Cogif ift fomit nadi f)egel 3U'

g I e i dl 211 e t a j? I] y f i ! (Seinslebre). Die allgemeinften Be-

griffe aber, bie Kategorien, finb ^ugleidi bie (Srunbbeftimmungen

ber IDirüidifcit, bie realen (Sefe^e bes gefamten XPeltproseffes,

in bem fid] ber abfolute (Seift offenbart unb 3u feinem 5elbft-

betüugtfein gelangt.

^. fjcgels Ittdl^oöe. Die 211 e t b b e , bie fjegel in feiner

£ogi! befolgt, ift bie b i a I e ! t i f d? e. Sdion bie (Sebanfen-

enttoidlung in ^idites tPiffenfd^aftsIebre DoU5og fidi in t^en brei

Stufen Cbefis, ^Intitbefis unb Svntl^efis. ^^udi Sd^ellings Be-

griff ber Polarität loar bamit r>ertüanbt. (Vgl oben 5. \2 unb

5. 37 f.) Bei fjegel finben tüir bie ^tnfid^t, ba^ \\d) bie €nt='

lüicflung bes Denfens (unb bam.it ^uqU'id) bie ber ITirnid^feit)

DoIIsiebt burd] bie Stufen ber Se^ung, €ntgegenfe^ung unb ber

Derföbnung bes IDiberftrebenben, roobei biefes 3ugleid] „auf-

gel^oben" ift (in bem Doppelfinn, ba^i es über feine €infeitig!eit

erl^oben unb infofern als (Sinfeitiges befeitigt unb babei bod] in

feinem pofitiren (Setjalt aufbemabrt unb erbalten ift).

Diefe brei Stufen entfpredjen brei 21Iomenten (Seiten) am
Denfen: a) ber abftraften ober perftänbigen, b) ber biale!tifdien

ober negatio-Dernünftigen, c) ber fpefulatiren ober pofitiD-r>er-

nünftigen. Sie finb nunmebr eingebenber 3U betraditen.

a) Das r> e r ft a n b e s m ä g i g e Denfen Derliält fid> — im

Unterfd^ieb pon ber unmittelbaren ^(nfdiauung — 5U ben (Segen-

ftänben trennenb unb abftrabierenb. €5 bält babei bas abgefon-

berte 2tHgemeine in feiner Beftimmtbeit unb Unterfdiiebenbeit fejt.

(£s vertritt fo einfeitig bie Stufe ber „Cbefis". Daraus erüären

fid) aud) Dorroürfe xvxe bie, bas Denfen fei bart unb einfeitig unb

fülire in feiner ftarren 5oIgerid]tigfeit 5U Derberblid^en (£rgeb-

niffen. ^ber bas Derftanbes-Denfen bat fein ^ed]t barin, ba%

nur burd) es unb feinen (Segenfa^ ber 3^c."lität auf tbeoretifd^em

tr>ie praftifdjem (Sebiet ^eftigfeit unb Beftimmtbeit möglid] ift.

Bei allem Sdiliegen muffen bcd)^ bie Begriffe in ibrer ^bentit'it

feftgelialten tüerben. ^tud^ im praftifdien ift ber Derftanb nid>t

3u entbehren, „^um :E)anbeIn gel^ört tt>efentlid] (Tl^arafter, unb

ein 2TTann t?on Cbarafter ift ein r>erftänbiger 21Ienfdi, ber ab



56 .
f^egel.

fold^ec beftimmtc ^wede vox klugen hßt iinb bicfc mit 5cftig!eit

Dcrfolgt," <£bcnfo gilt es gegenüber ber 5ülle möglid^er^toecfe

[\di 3u befd]ränfen. „IDer alles tx?in, ber rr>ill in ber Cat nid^ts

unb bringt es ju nicbts." <£benfo ift ber I^erftanb ein toefentlid^er

Beftanbteil ber Bilbung. „(£in gebilbeter 2T(enfd^ begnügt ficf^

nid^t mit Hebulofem unb Unbeftimmtem, fonbern fa^t bie (Segen*

ftänbe in il]rer feften Beftimmtl^eit, roobingegen ber Ungebilbete

unfid^er t]in unb I]er fcf]u?an!t."

€nblid] offenbart fid] ber Perftanb in allen (5ebieten ber

gegen ftänblid^en IDelt, infofern alle Dinge bod] ettoas

Beftimmtes finb.^ X>er Perftanb entfprid^t fonad^ audi bem-

jenigen, „toas man bie (Süte <5ottes nennt, infcfern barunter bies

rerftanben roirb, ba^ bie enblid)en Dinge f i n b , ba^ fie ein Be-

ftetjen haben", ba^ 3. B. bie ^rten ber Ciere unb pflansen mit

allem rerfel^en finb, beffen fie bebürfen, um fid^ 3u erl^alten unb

3u gebeil^en. ^Il^nlid^es gilt für bie 2T(enfd]en als (£in3elne toie

als Dölfer, fofern fie bas 3u it^rem Beftanb unb il^rer (£nt'

ttjidlung €rforberlid]e befi^en. Derftanb 5eigt fid^ ferner in ber

K u n ft , fofern bie it^rem Begriff nad) unterfdiiebenen formen

bcs 5d]önen in it^rer befonberen We\\e bargeftellt n'>erben; ober

fofern 3. B. im Drama bie ein3elnen Cbaraftere in il^rer Be»

ftimmtl^eit feftgebalten roerben. ^luf r e l i g i ö f e m (Gebiet hd'

ftel]t 3. B. „ber Dor3ug ber gried^ifd^en r>or ber norbifd^en Zllytl^O'

logie toefentlid] aud] barin, ba^ in ber erfteren bie ein3elnen

(Sottergeftalten 3ur plaftifd]en Beftimmtl^eit l^erausgebilbet finb,

rüäl^renb biefelben in ber le^teren im Hebel trüber Unbeftimmt'

l^eit burdieinanber fließen." (gnblidi gel^ört and] 3um pl^ilojo-

pl^ieren „Perftanb", menn man nid]t beim „Pagen unb Unbe»

ftimmten" ftel^enbleiben, fonbern .,jeben (Sebanfen in feiner PoUen

prä3ifion auffäffen muß".

5reilid] bas Perftänbigc ift nid^t ein „Celles", es ift t>ielmel^r

r>on ber ^rtrbag es, auf bie 5pi^e getrieben, in fein Entgegen*

gefegtes umfd|lägt.

b) „Das b i a l e ! t i f d] e H(oment ift bas eigene 5id|'^uf*

lieben fold]er enblid^er Beftimmungen unb il^r ltbergel]en in il^re

^ ^ier 3eigt ftdj red^t 'beutitdi bie metaptjyfifdje 2lrt von ^egcls Sogt?.

Die metapliYfifdjc (Erörterung über (5egenftänbe unb bie logifd^e über

Begriffe gel^t incihanber. 2lud| IDertgebanfcn treten im ^^olgenben

tjin3U.
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cntgcgcngefc^tcn". „X>ic ^ialcfti! ift bie eigene, toabrl^afte

Hatur ber Derftanbesbeftimmungen (b. i. Begriffe) ber X)inge unb

bes <£nblid^en überl^aupt." „Mes (£nblid]e ift bies: [\di felbfl

auf5ul]eben. Das Diale!tifd]e mad\i bal^er bie .betoegenbe Seele

bes rüiffenfd]aftlid]en ^origel^ens aiis, unb ift bas prin5ip, roc

burdi allein immanenter gufammenl^ang unb Hottr>enbig!eit in

ben 3n^alt ber lOiffenfd^aft !ommt; fo roie in il^m überl|aupt bie

mal^rl^afte €rl^ebung über bas (£nblidie liegt." Die t^erförnm*

Iid]e Cogif fagt: „Mes ift mit ficb ibentifcb, unb nid^ts tüiber-

fprid]t fid]"; bie fpefulatire Cogi! Siegels erHärt: „rtid]ts ift mit

fid] felbft gleid] unb alles toiberfprid^t \\d\." 2ln bie Stelle bes

Sa^es ber 3bentität fe^t fjegel ben (Sebanfen ber „(£int|eit ber

(Segenfä^e", einen in ber ZTTyfti! beliebten Begriff (coincidentia

oppositorum ; pgl. (Tufanus, Bb. I, ^. ^u|I., S. ^^0-

Das Diale!tifd]e ift „bas prin3ip aller Belegung, alles Cebens

nnb aller Betätigung in ber lDicnidi!eit". So rmb es 3. B. nid^t

3rDei befonbere €igenfd]aften bes Znenfd]en, lebenbig unb andt\

fterblid] 3U fein (wie es ber bloge Perftanb anfeilen u:)ürbe). „Die

tDal|rl|afte ^luffaffung ift biefe, ba^ bas hieben als fold^es ben

Keim bes ^obes in fid] trägt, unb ba% iiberl^aupt bas (Snblidie

fid] in fid] felbft tüiberfprid^t unb baburvd] fid] auft]ebt." — Der

Dialefti! entfprid]t bie Porftellung r>on ber 2U a d} t (Sottes. Die

Dialefti! mad]t fid] auf allen (Sebieten ber natürlid]en unb

geiftigen IDelt geltenb. 3n jeber Betoegung rr>irb bas Sein an

einem beftimmten 0rte aufgehoben burd) bas Sein an einem

anberen (Dxie. „<£benfo ertt?eifen fid] bie pbyfifalifdien (Elemente

als bialeftifd]." 2^ Sittlid]en „pflegt bas ^ugerfte eines ^u-

ftanbes ober Cuns in fein (Sntgegengefe^tes um3ufd]lagen." ZTTan

benfe an bas VOoü „summum jus, snmma injuria" (b. l]. bas

auf bie Spi^e getriebene 2^ed]t itjirb fd]reienbes llnred]t), „fjod]»-

mut !ommt üor bem 5all"; man benfe an bas tPed]felDerl]ältni5

von Defpolie unb 2lnard]ie, von Sd]mer3 unb 5reube.

c) Das Spefulatioe fagt, bie € i n b e i t ber Beftimmungen

in il]rer €ntgegenfe^ung auf. Das pofitir> rernünftige ift bahnet,

obtDoy ein (Sebad]te5 unb bamit ^Ibftraftes, „3ugleid] ein Kon-

freies", toeil es nid]t einfad], fonbern „€inl]eit unterfd]iebener

Beftimmungen" ift. „Zfixt bloßen ^Ibftraftionen l]at es barum
überl]aupt bie pl]ilofopl]ie gan3 unb gar nid]t 3U tun, fonbern

allein mit fonfreten (Sebanfen." fl7egel erlennt l]ier rid]tig, ba^
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CS bic Bcbcutung bes ^bftraft=^llgcmcinen — 3. B. bcr Hatur-

gcfe^c — ift, (Sefc^ für bas IDirflid^c in fcincc fonfretcn i^c--

fonberbcit 3u fein.) ^

Das Pernünftigc ift nid)t blog für bcn pt^ilofopl^ßn, fonberu

für alle 2T(cnf(i]en uorl^anben. ibir fctjen ja: „Das abftraft Der»

ftänbige Den!en ift fo roenig ein ^^ftes unb Ce^tes, ba^ basfelbe

fid^ pielmel^r als t:)as beftänbigc ^Uifbeben feiner felbft unb als

bas Umfd]Iagen in fein (EntgegengefeJstes ertoeift, tool^ingegen

bas Vernünftige als foId]es gerabe barin befleißt, bie Entgegen*

gefegten als ibeelle ZHomente in ficf] ju entbalten." Die getoötjn^

l\d\e 2lrt (bes naiocn Bemugtfeins) vom Pernünftigen 3U toiffen

ift bie ber „Porausfefeung" (b. i. bes unmittelbaren (Slaubens

unb für felbftDerftänblicf] Haltens), unb bas Pernünftige felbft ift

„ein Unbebingtes unb fomit feine Seftimmtl^eit in fid] felbft <£nt'

l^altenbes". 3" biefer 2Irt toeig ber IHeufd^ von (5ott als bem
fd]Ied]tl]in burd] fid] felbft Beftimmten; er toeig üon bm (5efe^en

feines Paterlanbes, infofern „ibm biefe als ein Unbebingtes unb

3ugleid] als ein allgemeines gelten, bem er fid] mit feinem inbipi-

buellen tPillen 3u untertoerfen l]at". Unb in biefem Sinne ift

fd]on „bas XPiffen unb IPollen bes Kinbes oernünftig; inbem

basfelbe ben IPillen feiner Altern u)ei§ unb biefen toiU".

• Das Spefulatioe ift nid]ts anberes als bas (pofitiD) Pernünf«

tige, infofern basfelbe g e b a d] t toirb. Das Spefulatioe ift nid]t

bloß f u b i e ! t i D e ^uffaffung, fonbern „es enthält jene (5egen»

fä^e, bei benen ber Perftanb ftcl]en bleibt (fomit aud] ben bcs

Subjeftioen unb (Dbjeftioen), als aufgel^oben in fid] unb erroeift

fid] eben bamit als fonfret unb als Cotalität". €in fj?e!ulatit)cr

3nl]alt lägt fid] barum aud] nid]t in einem einfeitigen 5a^ aus'

fpred]en. Sagen toir 3. B.: bas 2tbfolute fei bie €inl]eit bes Sub-

je!tit?en unb ©bjefticen, fo toirb bamit nur bie (£ i n l] c i t aus'

gefagt, tDäl]renb in ber Cat Subieftiücs unb ©bjeftioes nid]t nur

ibentifd], fonbern aud] unterfd]ieben finb. —
Das (ßefagte foü Deranfd]aulid]en, roie I^egel nad] ber „biale!*

tifd]en" 2T(etl:]obe feine Cogif aufbaut, unb lüie biefe Cogi! 3u^

gleid] 2T(etapl]vfif (genauer beren grunblegenber tEeil „®nto*

logie", allgemeinfte Seinslel]re) ift unb ein tbeologifd]es (Gepräge

trägt. Die (Sebanfen (Kategorien), bie er entmidelt, finb il]m

3ugleid] objeftioe Pernunftocrbältniffe, ber oernünftige (5el]alt

ber IDelt, bie überall in gleid]er XPeife l]errfd]enben (5efe^e, bie
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ebenfo für bas (5cbiet bcr Hatur ir>ie bas bes (Seiftcs gelten.

Wenn es ^(ufgabe aller IDiffenfcbaften ift, bie Pernunft in ben

Derfd]iebenen (Sebieten, bie ibre ^orfcbungsobjefte ausmad^en,

iüieber5uer!ennen, fo 3eigt bie Cogif als grunblegenbe tOiffen-

fd^aft, tu a s Dernunft ift unb lüie fie 5u finben ift. Sie betrad]tet

bie lOaf^rtjeit, tüie fie im ah\ivatten D e n f e n \\d] geftaltct,

alfo nidit a n g e f d] a u t roirb (als Hatur), nod] f i d] f e I b ft

tr> e i g (als (Seift). 5ie ift aud^ bie IPiffenfdiaft von (Sott (ober

ber Dernunft, bem „Cogos"). fofern berfelbe nur als Doraus*

je^ung unb (Srunblage oon Hatur unb (Seift (gleidifam loie er

ror ber IDeltfdiöpfung ift) betraditet roirb. 2TIan !ann aud]

fagen: bie Cogi! ift bie IDiffenfdiaft oom Venfen, fofern es nod^

nid)t rDir!Iid]!eit geroorben ift.

5. 01ie{>erung oon ^cgets Cogif. Die £ogif gliebert fid^ in
bret ^auptteile: \. Die ief^re Dom Sein (bem qualitatioen,

quantitaticen uni) mobalcn); 2. bie iebre com ID e f e n , b.l}. bem in

allem IDed^fel ber Beftimmungen bebarrenben ,,tDabrt|aften" Sein (es

3erfällt in „IDefen als fold^s", „€rfd^einung" unb „IDirflicf^feit") «;

3. bie £ebre Dom S e g r i f f. 2Hs Begriff be3eid)net f^egel öie böigere

(£inbeit Don Sein unb IDefen, nämlid^ bas fid| ins S'ein treibenbc

JDefen, bie freie für ftd^ feienbe Subftan3. a) Der f u b j e f t i d e Be»

griff ift Begriff als jold^er (ber bie Hlomente ber 2IIIgemeinI|eit,

Befonberbeit unb (£in3elbeit in fid^ entf^ält), fobann Urteil (bas bie

Qlrennung bes Begriffs in feine IHomente barftellt), enblid^ 5 d) I u
fe

(ber Urteile einbeitlidi 3ufammenfa^t). b) Der Begriff mit ben

barunter fallenben Denfformen foll 3ugleid) (als o b j e ! t i d e r Be*

griff) bie Bebeututuj realer Derbältniffe traben, fo ba^ wir nur urteilen

unb fd)Iie§en, meil (unb wie) bie (5egenftänblidi!eit ein Urteil ober

ein Sd^Iufe ift. Der o b j e ! t i o e Begriff foU bie Iftomente ber med)a=

nifd^en ©rbnung, bes d^emifd^en pro3effes unb ber Celeologie burd^=

laufen (mobei biefe 2Iusbrüde nid^t in fpe3tell naturmiffenfdiaftlid^er,

fonbern in allgemeinerer Bebeutung 3U oerftet^en finb). c) Durd^ ben

Begriff bes ,5iued3ufam.ment|ang5 (ber ebenfo bas böd^fte objeftioe Per*
I^ältnts ift u»ie ber Sdjlu^ bas I]öd)fte fubjeftioe) gelangt £?egel 3ur

oberften Kategorie, bie 3ugleid^ ber 3^^^9fiff ^^^^ anbeten fein foU:

ber 3^^^- 3^)^^ IHomente finb „£eben", „€rfennen" unb „abfolute

3bee". Die Iet3tere ift fid^ realifierenber <^nb^wed, bas etgenthd^e 2tb*

folute. Sie ift aud^ „Pernunft", unb ^voax als bas Überget^en ber Per-

nunftoerf^ältniffe ineinanber, als it^re Dialeftif. 3" ^^^ Dialeftif ber

3bee (b. t^. in bem (Sänge ber Pernunft) beftebt bie objeftioe £ogtf,

5 „XDirflid^fcit'' ift bas „IDefen", bas mit feiner ,,(Erfd^einung'' eins

ift. Sie witb nad\ ben IHomenten: Subftantialität, Kaufalitat unb
lbed^felu)irfung betradjtet
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bte xvix in ber IDcIt erbliden. Die tDtffenfd^aft ber Cogif Ift nur ein

Ittttgel^en mit biefer tDeltlogif. 3nfofern ift aucfj bie 3bec als 2Ib»

folutes ber ein3ige (5egenftanö ber ptjilojoptjie, ben biefe nur in i>en

oerfdjiebenen IDeifen feines Dafeins lieber 3U erfennen tjat. Der 3 "

"

t^ a 1 1 ber pt^ilofopi^ie ift „bte Dernunft als bas fubftantielle tDefen ber

fittlidjen iPie ber natürlid^en IDirflidjfeit" ; it^re ^^o^m ift „bie Per»

nunft oIs begreifenbes (Erfennen". Die „bewußte 3^^"tität" von ^orm
unb 3"^^It ift bie pt^ilofoptjifd^e Z^ee. Sie ift frcilid^ cerfd^ieben von

bem, was man eine „blo^e 3^^^" nennt, n?as tatfäd^Iid^ eine fubjeftioe

PorfteEung, ein inbioibuelles tHeinen ift. Die pl^ilofoptjie geu)ätjrt

üielmeljr „bie (Einfid^t, ba^ nid^ts roirflidj ift als bie 3^^^"- ^s fommt
itjr barauf an, „in bem Sdjeine bes ^eitlidjen unb Porübergetjenben

bie 5ubftan3, bie immanent, unb bas (£a?ige, bas gegenwärtig ift, 3U

erfennen". Denn bas Pernünftige {was gleidjbebeutenb ift mit ber

„3Ö2e"), inbem es in feiner IPirflid^feit 3ugleid) in bie äußere (£jiften3

übergeljt, tritt in einem unenblid^en J^eidjtum von (formen, (Erfd^ei»

nungen unb (Seftaltungen tjerpor (bie in it^rer :j'lufeerlidjfeit ntd^t felbft

(ßegenftanb ber pt^ilofot^ie finb), unb „um3iet|t feinen Kern mit ber

bunten Kinbe, in u)eld^er bas BerDu^tfein 3unädift l^auft, ujeld^c ber

Begriff erft burd^bringt, um t>en inneren puls 3U finben unb il^n

ebenfo in ben äußeren (Seftaltungen nod^ fd^lagenb 3U fül^len". Die

(Einl^eit bes Begriffs unb feines Dafeins, feiner Perujirflidjung, ift bie

3bee. Der Begriff allein ift es, „was IDirflid^fcit Ijat, unb 3ipar fo,

ha^ er fidj biefe felbft gibt. 2Illes, iDas nid^t biefe burd^ t)en Begriff

felbft gefet3te IDirflidjfeit ift, ift üorübergetienbes Dafein, äufeerlidje

gufälligfeit, ITleinung, n)efenlofe (Erfdjeinung, Unmatjrl^eit, ^'dn*

fdjung uff." Der Begriff unb feine (!Eriften3 finb fo geupiffermafeen

„3n)ei Seiten, gefd^ieben unb einig, wu Seele unb Seib". So ift bas

Dafein bes Begriffs fein Körper. „€ntfprid}t ber Körper nid^t ber

Seele, fo ift es eben etmas (Elenbes." Die (Eint^eit, bie Döllige I^ar-

monie, ja Durd^bringung oon Begriff unb Dafein ift bie 3^^^- „Zlidyts

lebt, was nid^t auf irgenbeine IDeife 3^^^ if*-" ^^^ 3^^^ ^t ^ie „Per-

nunft" jebcs (5egenftanbes.

§ ^. ^cgels Haturpl^tlofopl^tc.

X>ie ^bee in il]rem „^(nbcrsfein" ober \fyem „^ugerftd^fein"

ift bie IX a t u r. 3" ber Statur tritt uns alfo bas 2lbfolute (bie

3bee) als ein äu^erlid^es Dafein entgegen, unb biefe (£rfd]einung

ift ber 'Ü^bee eigentlid^ nid]t gan3 angemeffen. So entl:|ält aud]

bie ZTatur aüentf^alben bem (Seift frembe (Elemente; fie ift ge-

rüiffermagen 5u ol:)nmä(i]tig, um überall Pernunft 3U 5eigen. Darum
laffen \idi nad\ fjegel aud] nur bie allgemeinen formen unb

(5efe^e aus ber Pernunft entroicfeln; in allem Befonberen
ift bie Hatur ein ^eid] ber §ufällig!eit. 3I^re f^auptftufen finb

ber med^anifd^e, ber pl^Yrif<^IU^^ unb ber organif<i]e pro3e§.
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Die Stufenfolge ber (£rfd]einungen vom ^norganifd^en 3um

®rganifd]en unb (Seiftigen gilt nicbt als 3 e i 1 1 i d] e 5oIge, fon»

bern als ein Syftem, bas aus ber „3^^^" M^it (seitlofer, b. }:[.

etoiger) Hottoenbigfeit l^eroorgebt. Der (Sebanfe ber Dcf3enben3

im Sinne seitlid^er (Enttoidlung, ben fd^on Kant als roertDoUe

f|YPotI:^efe anerfannt l^atte, roirb als „nebulofe" Dorftellung ah'

gelet^nt.

Von einem naiveren (£ingel|en auf Tegels naturpbilofoptjie

fönnen tr>ir abfegen, toeil er auf biefem (Sebiet roefentlid^ von

Sd]eIIing abl^ängig ift, unb tneil bie Pertoenbung gemaltfamer

^(nalogien, bie apriorifd^e Konftru!tion unb bie ZHi^ad^tung ber

empirifd^en 5orfd]ung ebenfo beutlidi l^erDortritt. 2tls Beleg ba*

für feien nur ein paar Beifpiele angefül:^rt. Die Hotroenbigfeit

bes Sterbens ber 3nbiDibuen toirb baraus logifd] abgeleitet, baft

ber (5attungsbegriff in feinem 3nbiDibuum oollftänbig unb rein

3ur Pertüirtlid^ung fonnrtt. Dag \o bas 3nbir>ibuum feinen

^roecf, Cräger ber (Sattungsibee 3U fein, nid^t r>oIIfommen er*

füllt: biefe feine „Unangemeffenbeit 3ur 3^^^" ip f^in^ „urfprüng*

lid^e Kranfl^eit", bie toal^re Urfad]e feines ^obes. A priori

toirb „beroiefen", ba^ es nur fieben Planeten geben fönne. Das
(Drganifd]e toirb als „abfolute 5lüffig!eit", bas Sein bes Orga-

nismus als „^eflefion in ftd] felbft" d]ara!lerifiert.

§ 5. :^egel5 Cel^te »om fubjeftioen (Setp.

\. Die (Slieöcrung 6er gefamlen (Seiftespl^ilofopl^te, Diel be*

beutenber als bie Haturpl^ilofopl^ie ift Siegels pl^ilofopl^ie bcs

(S e i ft e s. Der (Seift ift bie 3^^^, ^i^ öus il^rem ^nbersfein in

ftd] 3urücf!el]rt; er ift bas Bei*(ober'5ür-)[id)=fein ber 3^^^- ^^^

pl|ilofopl|ie bes (Seiftes gliebert fid] in bie lDiffenfd]aften:

{. vom fubjeftioen (Seift;

2. r>om b j e ! t i D e n (Seift, ber in menfd]lid]en (Semeinfd)af-

ten fid] offenbart (Bed]tspl]ilofopl]ie, einfd]lieglid] €tbi! unb

pl]ilofopl|ie ber (Sefd]id]te);

3. Dom a b f l u t e n (Seift, ber als bie €inl^eit bes fubjeftioen

unb bes objeftioen (Seiftes nur mit fid] felbft 3u tun liat, inbem er

a) fein eigenes tDefen a n f d] a u t (pl]ilofopl]ie ber Kunft),

b) es ü r ft e n t (^eligionspl]ilofopl]ie),

c) es e r f e n n t ((Sefd]id]te ber pl]ilofopl]ie).
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2. (5\Wbctunq 6et Ccl^rc oom fubjcfüocn (ßctft Die £e\\tc t>om

f u b j c f t i D c n (5cift 3erfäHt in brei 2(bfd]nitte:

\. Der (Seift mug [icf] t)erleiblid]en. €r ift infofern Haturgeift

ober Seele. Dies ift ber (Segenftanb ber 2( n 1 1^ r o p o I o g i e

,

bie alfo t)as 5eelifd]e betrad]tet, fofern es mit bem Körper in

engfter Be5iel^ung fielet.

2. Der (ßeift unterfd^eibet fid] von feinem Ceib unb ber ^uj^en-

tüelt, er fe^t fid] fo bem Hid]tOd] entgegen; er entiüicfelt fid] auf*

roärts burd] bie Stufen: finnlidies BetDUßtfein, IDal^rnel^müng,

Perftanb, SelbftbetDugtfein unb Pernunft. Daucn tjanbelt bie

pl^änomenologie (bie l^egel ja bereits in feinem erften

l7aupttDer! bargeftellt hßt, freilid] unter ^jereinsie^ung ber Cel^re

rom objeftioen unb vom abfoluten (Seifte).

5. Der (Seift entfaltet fid] als Dernunft nad] bei tI]eoretifd]en

unb ber praftifdien Seite, inbem er — als erfennenöer — fid]

(b. I]. Pernunft) im ©bjeftiDen finbet, unb — als uvÜenber —
bas (Dbjeftioe vernünftig geftaltet, ujoburd] er fid] mit bem TlidtiU

3d] Derföl]nt. Beibes bilbet ben (Segenftanb ber „p f y d] o I o g i e".

§ 6. :^egels ifel^te t>om objcftben (Seift.

Sie bel]anbelt bie Sdjöpfungen bes vernünftigen (b. I]. freien)

(Seiftes unb bamit bie ;*yormen, in benen fid] bie 5rßil]^it im

Znenfdjenleben DertDir!Iid]t. Die nieberfte ift bas H e d] t.

\. Das ^cdtt (Es fd]rän!t nid]t bie 5i:ßit]ßit, fonbern nur bie

IDillfür ein, es ermöglid]t fo bas gemeinfame Ceben ber 3ur

5reil:]eit beftimmten 3nbir)ibuen. Der grunblegenbe ^ed]tsfa^

lautet: Sei eine perfon (ein vernünftig roollenbes IPefen) unb

ad]te alle anberen als perfonen! Die Bereinigung 5rDeier IDillen

3u einem gemeinfamen tX)iIIen ift ber D e r t r a g. Dilles, toas

nid]t perfon ift, ift 5ad\e. Sad]en finb nur ba5u ba, um ab--

l]ängig von perfonen, b. l]. il]r (Eigentum, 3u fein. (£s gibt

alfo eigentlid] fein Sad]enred]t, fonbern nur ^ed]t von perfonen;

anbererfeits barf nie eine perfon als Sad]e angefeben toerbeii

(tüie bei ber Sflaverei). Heben bem Pertrags* unb €igentum5red]t

ftel]t bas Strafred] t. Das Unred^t ift Verneinung bes ^ed]ts.

Die „rtegation biefer Hegation" ift bie Strafe. 3^ itjr erroeift fid]

bas ^ed]t als 2Ttad]t unb tDirflidjfeit unb 3eigt bas Perbred]en

als nid]lig. So ift bas IDefen ber Strafe Pergeltung.®
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^ie Strafe ift nid]t nur gegen ben Derbredier gerid^tet, fonbern

ift aud] fein eigenes ^ed]t. €r fann perlangen, tag er — eben

baburd], ba% man it^n [traft — als vernünftiges, freies IDefen ge*

ad^tet unb bel^anbelt tüerbe unb nidit toie ein toilbes Cier, bas

man unfd]äblid] mad]t. — 3m ^ed]t t?crrt)irflid]t [id] ber freie

IDille nadi au§en, nad] innen gefdiiebt bies burd^:

2. Die Zltoialttät, gured]enbar finb r>anblungen nur, fciüeit

fie getDugt unb getoollt finb. ^^ T>\c Beurteilung ber Beröeg-

grünbe ift red]t eigentlid^ bas 5elb ber moraIifd]en IDertfd^ä^ung.

€5 ift falfd^, eine tt>iberred]tlid]e :^anblung burd] gute ^bfix^t

red]tfertigen 3U roollen; ebenfo, bie tr>eltgefd]id^tlid]en Caten

groger ZHänner burd^ 5urüc!fül^rung auf felbftfüd^tige Bemeg-

grünbe 3u entroerten.

Dag bie pflidit um ber pflid]t toillen rerroirflid^t toeröen

muffe, bat Kant rid]tig gefeiten. ^Iber 5tt>ifdien bem moralifdien

Sollen unb bem natürlid^en lOillen mit feinen Crieben fann fein

beftänbiger Kampf lierrfd]en. €in beftänbiges Sollen tr>äre ein

beftänbiges Hid^tfein; nun ift es aber gerabe ein (Srunbgebanfe

fjegels, ba^ fid] bie 3^^^ ^^5 (Suten in ber IDelt r»ertoirfIid]t. —
2tud] bie^ Autonomie Kants perroirft er, falls barunter gemeint

ift, ba% bas (Setüiffen bes € i n 3 e I n e n barüber entfd^eibe, tüas

gut unb böfe fei. Das rpürbe (toie fjegel irrig meint) 3U pölligem

SubjeftiDTsmus, 3u fd]ranfenIofer IDillfür füB^ren.

Da alfo bas ^ e d> t , abftraft für fid] genommen, nur ettüas

^Jiug^rlidies ift unb aller Subjeftipität entbebrt, unb bie 2TT r a I i-

t ä t für fid] in inbaltlofem Subjeftioismus fid] rerflüd]tet, muffen

beibe bie S i 1

1

1 i di f e i t 3ur (Prunblage unb 3um 3T^^<3lt I^aben.

3. Die Sittlid^fcit. Die fittlidie 0rbnung, lüie fie im allgemein-

beiDugtfein lebt, fann fein 3^^i^ibuum erfinben unb mad]en, fie

fann barum audi nidit t?on bem Subjeft abgeleitet toerben. T)ie

9 3n biefcr (5runbanfid]t ftimmt mit ^egel bie audi I^eute nodi ciiiflufe=»

reid^e „flaffifd^e" Strafred^tstt^eorie überein, ipäl^renb bie „fo3ioIogifd|e"

a:t^eorie (oon 'i\\^t u. a.) in bem 5 d^ u 13 ber menfd^Iid^en (Sefellfd^aft

Dor fünftigen Perbred^en t)m £?aupt3n>etf ber Strafe fielet, bem fie burd]

it^re b e f f e rn b e unb abfd^redenbe IDirfung bienen foU. Xlehen

ber Strafe werben 3U öem genannten ^xved oorbeugenbe unb

f i d] e rn b e IHafenatjmen geforbert.

10 0ebipu5 3. B. ift t a t f
ä di I i dl Patermörber, m r a I i f dj ge-

nommen, ift er es ntdjt.
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(£in3elnen finbcn pd] in einen beftimmten fittlicf^en (Seift Iiinein*

geboren unb von biefem burd]brungen, nocb ebe fie barüber nad|-

3uben!en beginnen. Der 3^^alt bes fittlicben (Sefe^es berul^t auf

ber (SattungsDernunft, unb bies ift audi ber (Srunb, rüarum es

als fategorifd^er 3ttipßi^ölir> fd)Ied^tbin (5eborfam forbert. Die

formen unb 5ugleid] (£r3eugniffe biefes fittlid?en (ßeiftes finb

Familie, (Sef^fd^aft, Staat Bei ber Beijanblung ber 5 a m i I i e

erörtert er aud^ — in fel^r !onferr>atipem Sinne — (£t]e, €r3iel|ung

unb €rbred^t. '^ebe Familie ift eine natürlid^^fittlid^e €inl]eit;

fold^er (£inl]eiten aber gibt es t?icle, bie fid) auf (5runb il^rer Ve-

bürfniffe 3ueinanber gefellen. Damit ift bie bürgerlid]e (5 e ( e 11'

f d] a f t gegeben. 3^c burd^gängiges giel ift gemeinfame VOoiih

fat^rt. tüeil ber allgemeine ^ufammenV^ng biefer bient, fo muffen

fid] bie (£in3elnen bemfelben anpaffen, fie muffen il)r IDiffen,

Wollen unb Cun auf allgemeine IPeife beftimmen unb it^re

BefonberI:|eiten abfd)Ieifen. Darin beftcbt bie B i I b u n g. ^lud*;

bie n^irtfd^aftlidien Perbältniffe unb il^re (5efe^mägig!eiten (bie

„Staatsöfonomie"), ferner bie Hed]tspflege, bie fo3iaIe 5unftion

ber poIi3ei unb bie Bebeutung ber „Korporationen" (ber Der-

einigungen auf roirtfd^aftlidiem unb fo3iaIem c5ebiet) bel^anbelt

fjegel in biefem ,5ufammentjang.

Die DoHenbung ber 5ittlid)feit, bie fonfrete Dermirflid]ung ber

fittlid]en 3^^^ erblicft er im 5 1 a a t e. (£r ift nid^t als ZHittel

an3ufel]en, tüeld]es ben ^niQte\\en bes €in3elnen unb ber gefell--

fd]aftlid]en Derbänbe bient, er ift üielmebr 3^ved an [\d], ja ber

i^ ö d] fl e aller ^wede. ^ber er fd]Iiegt als roal^rl^aft allgemeines

bas €in3elne unb Befonbere nid]t aus, fonbern ein; er ift fo ber

allgemeine JPille, ber bie 3tttereffen ber (£in3elnen in fid^ trägt,

ert^ält unb organifiert, er ift ein fittlid]er Organismus, ^egel

üerroirft barum bie revolutionäre Staatslel^re eines

Houffeau; biefer fielet (im (Seifte ber med]anifd^4nbir>ibualiftifd^en

Staatslel^re ber „^ufüärung") in bem allgemeinen IDifien nur

bie Summe ber (£in3eItDi[Ien; bal^er berut^t itjm ber Staat nur

auf einem roiUfürlid^en Dertrag ber 3nbic»ibuen. ^ber biefe ^uf*

faffungstoeife untergräbt nad^ ^egel bie ^Xutorität bes Staates.

Xl'idcit minber lel^nt er bie r e a f t i o n ä r e Staatstt^eorie ber l^o*

manti! ah, tüie fie Karl Cubroig von flauer in feiner „Beftauration

ber Staatstoiffenfd^aft" (6 'Bbe., \&\6—3^) oertrat. Danadi fmb

bie dürften nid]t Diener bes Staates, fonbern feine unabl^ängigen
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Ferren unb «Eigentümer; es befielet fein roefentlidjer Unterfdiieö

3rDifd]en Staatsred^t unb prir>atred)t, unb bas patriardialifd^e

Regiment ift bie von (Sott geroollte 0rbnung. Pielmet^c fiebt

^egel nad} a n t i! e r 2luffaffung im Staat ein (Sebilbe ber

(5attungsDernunft bcs 2T(enfd]en, ben umfaffenben ^lusbruc! für

alle l^öd]ften menfd]Iicf]en 3ntereffen, bie Organifation ber ge-

famten Kulturtätigfeit, bie Dolle 2lusprägung bes Dolfsgeiftes.

3a, ber Staat ift ibm bie l|öd]fte €rfd]einung5form bes (Seiftes,

„bie IDirflidjfeit ber fittlid]en 3^^^" u"^ infofern „ber (Sott auf

(£rben". ^Is „bie roal^re", b. b. ein5ig vernunftgemäße Staats-

oerfaffung fud]t fjegel bie fonftitutionelle rnonard)ie 3u ertoeifen.

(£r ift babei fonferoatip gericbtet. Hiebt zufällige Augenblicks'

mebrl^eiten, nidit bie roed^felnben Cagesmeinungen Jollen an ben

gefd]id]tlid^ ertoadifenen Staatseinridjtungen rütteln. IDenn bie

bamalige Staatsgetoalt gegen bie Stubenten unb Turner vorging

unb bie preffe 5u fnebeln fud^te, fo faii fjegel barin nur bie

IDal^rung bes ^ed]ts ber Dernunft gegen bie 2(nma§ungen bes

fubjeftiven 2Tieinens unb Beliebens. 2(ber er ift bod] nid^t fow

ferpatip um jeben preis, gtcar fÖnnte biefe Auffaffung nabe*

gelegt toerben burdj fein befanntes IDort in ber Dorrebe feiner

^ed]tspl]iIofopl]ie: „Was vernünftig ift, bas ift n)ir!Iid]; unb

roas tvirüid] ift, bas ift vernünftig." Aber bie „Dernunft" ift

für ifin eine (£nttvicflung, unb bie XDirüidifeit ift it)m nur info-

rveit „vernünftig", als fie eine nottvenbige Stufe biefer (£nt'

ivicflung barftellt. Hur ungefdiidjtlid^en Habifalismus unb ben

(5eift ber Devolution rvill er abiebnen, nid)t eine befonnene 5ort-

bilbung bes im Perlauf ber (Sefd]id)te (5erc>orbenen. (IDenigftens

bürfte bies ber leitenbe (Seban!e fein; in ber Ausfül^rung über-

tviegt allerbings bie fonfervative (Sefinnung.)

^. ^egds <5efd?idjt5p{^UofopI^ic. Kein einzelner rvirflid]cr

Staat ftellt bie 3^^^ ^^5 Staates voüfommen bar. So ift erft bie

10eltgefd]id]te bie volle Derrvirüidiung bes objektiven (Seiftes.

Das ift ber (Srunbgebanfe von Begels (Sefdiiditspl^ilo-

f p t^ i e. Sie fiebt in ber IPeltgefdjidite bie Derrvirüidiung eines

tDeltpIanes, eine ©ffenbarung (Sottes; fie ift infofern eine d:^eo'

bicee. X)er €nb3rvecf bes gefd]id^tlid]en (Sefd^el^ens ift bie menfd]-

lid^e ^reil)eit, nidit bloß als Suftanb, fonbern aud] als Bemußt'

fein von fid] felbft. Das 2:inttel 3ur t)ertvir!Iid]ung biefes gmedes
ift bas ganse (Setriebe ber menfdilidien Bebürfniffe, triebe,

gneffcr, ©ef*i4)te 5er "Pbilofopbie. III. 5
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CcibeTifcf]aftcTi, ^ätigfeitcn, be\\ea f>erau5gcftaltung bem gefd^icbt-

lid^cn Dcriauf feinen DoHen ^ufammenl^anci gibt. Die objeftipc

(5eftalt ber 5rcil]eit ift ber Staat. „Das ift bie Cift b e r P e r -

n u n f t , ba^ fie bie Ceibenfdiaften ber THenfcben für fid] roir?en

lägt." Die 2lbfcbnitte ber gefcbicbtiichcn (Entroidlung fonbern \\di

Doneinanber burd^ bas i^eroortreten einselner fül^renbcr Pölfer,

bie fo3ufagen gen^iffe (Enttridhmgsftufen bes IDeltgeiftes bar-

[teilen, toobei in ber 5oIge bie nieberen in ben I^öl^eren „auf-

gcl^oben" finb. 2ils fjauptperioben fiebt Begcl an: bie orienta-

Iifd]e, bie gried]ifd]e, bie römifd]e unb bie germanifd^e. Sie

[teilen sugleid] bas Knaben=, Jünglings-, 2Ttanne5« unb (Sreifen*

alter ber 2T(enfd7beit bar. Das letztere i[t babei gefaßt „als bie

DoIIfonimene ^eife bes (Seiftes, in ber er nad\ Dollenbung feines

Lebenslaufes in fid] felb[t 3urücfgel|t". ^ugleid) i[t bie IDelt-

gefd]id]te „ber 5ortfd]ritt im ^^erougtfein ber ^i^eibeit". Die

(Orientalen fennen nur einen 5r^icn (ben Defpoten), bie c^rie-

d]en unb Körner einige; tr> i r toiffcn, ba^ alle 2T(enfd]en als

ZTIenfd^en frei finb.

^egel tritt entgegen ber fd^on bei plato bernortretcnben, aud?

bie 2tufflärung unb felb[t Kant beberrfdienben ^rt nur bas all-
gemeine 3u teerten, bas Konfrete, 3n^it>i^ii^ne als bas bloß

Catfäd]Iid]e (€mpirifd|e) für toertlos an3ufel]en (ober nur als

Cräger allgemeiner IDerte mittelbar 3u fd]ä^en). .^egcl erringt

fid] ben 'BWd für lOertinbiDibualitäten, für ben IDert bes Kon-
freten, 3TibiDibueIIen in feiner Befonberl]eit unb (£inmalig!eit.

Unb tt)äl]renb jene ab[tra!te IDertungsart atomifiert, 3. B. bie

ein3elnen ZHenfdjen nur als (£;rcmplare ber „allgemeinen 2Tienfd]»

l]eit" fd]ä^t, faßt ^egel ben fon!reten in feiner Be3iel]ung 3um
ebenfo !on!reten (Sanken (etrca bem einseinen Staat in feiner ge^

fd]id]tlid]en Befonberl]eit).

§ 7. f^cgeU iTel^ic 00m abfoluten (5ei[t

Die <£inl]eit bes fubjeftiren unb objeftioen (5ei[tes i[t ber ah

'

f l u t e (Seift. (£r DertDir!Iid]t fid) in ber objeftiüen 5orm ber

^nfd]auung als K u n [t , in ber fubjeftipcn bes (SefüI]Is unb ber

Por[tellung als Religion unb in ber fubjeftiD^objeftiDen bes

reinen Denfens als p b i I f p 1] i e. Da in Kun[t, Religion

unb pI]iIofopI]ie ber menfd]lid]e <Sei[t in unmittelbare 3e3iel]ung

3um abfoluten (Seift, b. b. (Sott, tritt, fo fönnen biefe brei Kultur*

gebiete aud] als Religion im rreite[ten Sinne gefaßt tüerben.
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{. fygcU Cel^tc oon 5er Kunft I^as 5 d] ö n e (genauer ^as

Kunftfd^öne ober bas ,3'^eal") ift bas ^bfolute (bie „3bee") in

fmnlid^ anfd^aulid]er €rfd]einung. T>ie beiben Elemente txis

„3^2al5" finb alfo „3^^^" u^ib „(£rfd^cinung". 3^^ Derl>ältni5

fann ein breifadies fein:

a) bie J^bee (b. i. 3ugleid^ bie 5orm) ift unbeftimmt unb ftrebt

nur it^re Derbilblicf]ung an, bie Sotm Dermag aber ben

Stoff nicf]t DÖlIig 5u burd^bringen („fvmbolifcbe" Kunft-

form t>e5 (Drients);

b) bie 3^^^ ift beftimmt, fie t?er!örpert ficb DoIl!ommen in

ber €rfd]einung be5 KunfttDerfes („flaffifcbe" Kunft ber

(Sriecben);

c) bie 3^e^ i^^^ geiftige (Sebalt) überroiegt: bie Kunft gebt

gerDiflermagen über fid], über ibr '^t)ea\ binaus („roman-

tifd]e" Kunft ber diriftlidien Seit).

7>a5 5vftem ber Kunft ift bem ber angefül]rten Kunftformen

entfpred]enb; Dor5ugsrDeife fymbolifdi ift bie ^rd^iteftur, <>a in

il^r ber geiftige (Sei^alt nur angebeutet ift; flaffifd] ift bie plaftif,

toeldie bie geiftige 3nbipibualität in ibrer finnlid^en (£rfd^einung

DoU roiebergibt; romantifd] bie ZHalerei, ZTiufi! unb poefie. Dcdi
treten im (Srunbe alle Kunftformen in ben einseinen Künften

auf; fo 3. 'S. innerl^alb ber 2trd)itehur bie fvmbolifdie im 2no-

nument, bie flaffifd^e im Tempel, bie romantifdje im Dom. Die

poefie aber ift bie r>oü!ommenfle unb allfeitigfte Kunft, bie „To-

talität" ber Kunftformen. 3^re bödifte Blüte aber ift für fjegcl

nid]t bie romantifd^e „3t^onie" mit it)rem rr>ill!ürlid]en Subjef-

tiüismus, fonbern bie ^ube bes £]umor5, als ber frei, aber bod^

objeftio, über bem Stoffe \(i)wchQn'öen Subjeftit^ität.

Die !ünftlerifd]e Kraft ift bie pbantafie. ^unädift mug ber

(Segenftanb b<^n fubjeftiüen (Seift ergreifen. 2ibet nidjt biefes

Begeiftertfein (fofern es über bunüe (Sefü^e nidht t:|inausfommt),

fonbern bas baraus beroorgebenbe (Seftalten in feiner 0bjeftir>i-

tat beu^eift roirflid^e fünftlerifd^e Befäbigung, (Senialität. Wa5
aus ber €igenbeit bes Künftlers ftammt unb bie ©bjeftioität

feines Sdiaffens trübt, ift „^Tlanier". „Keine Lanier 3U l^aben,

roar üon jeber bie einsig gro^e VTianiet." 2lnd)_ ift nid^t bas Un-

ausbrüdbare bas Portrefflid^fte im Künftler: feine IDerfe finb

fein Beftes, roas nur im 3nnern bleibt, bas ift er nid]t.

5*
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2. ^cgcU Cel^rc oon öci Heltgion. 5o roenig vo'ie bie ^Ifrt^ctif

ober Kunftpl^ilofopHc bie Kunft, fo toenig foU bie Beligions-

pl^ilofcpbie bie Religion m a d^ e n
; fie foll oielmet^r bie t>or-

i^anberte pofitiDe Religion t» e r ft c b c n. (Setüi§ fpielt in il^r

aud") bas (ß c f ü l] I eine ^ollc; nidits fann in uns geiftig leben-

big toerben, was nid]t bas (Sefüy erfaßt. 2Iber bas (Sefüt^I ift

für fid) gan5 fubjeftio unb inbioibueü, es ift nur ein Suftanb bes

Subjefts, }:iai eigentlid^ feinen (ßegenftanb. So bemerh fjegel

gegen 5d]Ieiermad]er: lOer fidi nur auf fein (55efübl beruft, ber

ift fteben 3u laffen! „Der ^Tlenfd^, ber nur mit bem (SefüI^I 5u

tun bat, ift nod^ nid]t fertig, ift ein ^(nfänger im tDiffen unb

fjanbeln." Beftünbe bie Religion lebiglid» im (5efül^I ber ^tb*

l]ängigfeit, fo mügte ber i^unb bie befte Religion I^aben. ^uf
bas (5efül]I lägt fidi „feine (Semeinfamfeit bes Betüugtfeins"

bauen. Das (5öttlid]e roill nidit blof; gefüblt, fonbern als

äußerer (ßegenftanb a n g e f d) a u t u^erben. Das leiftet ber

Religion bie Kunft. ^ber l^ier bleibt nod] .^lüeibeit 3tDifd]en

(Dbjeft unb Subjeft. Die Religion forbert beren €inl^eit, alfo

t)erinnerlid]ung bes ©bjefts, Pcrgeiftigung ber 2lnfd]auung. Das
religiöfe Berougtfein toirb fo 3ur P o r ft e 1 1 u n g , bie freilid^

über bas 5innlid]-bilblid]e nid]t binausfommt unb mannigfad^e

IDiberfprüdje in fid] birgt, um beren 2(ufbe^ung fidi bie „^luf*

flärung" bemül]t. Dodri bleibt pon biefen ^lüeifeln e i n 0bjeft

unberülirt, bas „ungel:|eure", abfolute ©bjeft, (ßott felbft. Die

DoIle fjingabe an il^n ift (Slaube. Darin oerliert bas 3Tibi-

Dibuum fein 5ürfid]fein, es gebt auf in (Sott. Unfer Ceben in

(ßott ift babei (Sottes ^ehen in uns. Had^ ^rt ber 2TTvftifer

betont fjegel, otjne unferen (Stauben toöre (Sott gar nid]t (Sott.

(£r fübrt babei (£cfarts XDort an: „IX)enn (Sott nid^t loäre,

rüäre i d] nid]t; toenn i d] nid]t roäre, toäre er nid]t." Der

(Slaube ift ber Kern bes Kultus. 3" i^m vereinigt fid] fjin-

gabe oon feiten (Sottes, b. l^. „(Snabe", unb r>on feiten bes

Vrien\d\en, b. l^. „®pfer". Diefe fjingabe bes ZTientd^en an

(Sott r>ertDirfIid]t fid^ in DoUfommenfter 5orm in ber 2T(it-

arbeit an fittlid^en (Semeinfd^aften, vov allem an bem Staat,

Wivb eine Kird^e felbft 3um ftaatenäbniidien (Sebilbe, fo fann

fie freilid] 3um Staate in einen unauft^ebbaren (Segenfafe ge*

raten, ber baburd^ n\d\t aufl^ört, ba^ er möglidift perl^üllt toirb.

So bemerft fjegel am 5d]Iuffe feiner (Sefd^id^tspi^ilofopl^ie: „fjier
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muß nun fd]Icd]tHn ausgcfprod^en rr»erben, bag mit ber fatl^o-

lifd^cn Religion !cinc vernünftige Perfaffung möglid] ift."

Der (5Iaube entftelit im (£in3eI'BetDugtfein burd] bie natür»

lid^fte aller Autoritäten: ben ^aniilien- unb DoÜsgeift. Der
(£in3elne mag ]\di auf feine Selbftänbigfeit nodti \o oiel ein'

bilben, er fann biefen (5eift nid]t überfliegen; benn er bilbet

feinen eigentlicf^en <5ebalt, feine (Seiftigfeit felbft.

Die Religion e n t ro i d e 1 1 fid] im Perlaufe ber 2T(enfd^-

I^eit5gefd^id]te. Auf beir erften Stufe rt>itb (Sott gefaxt als

abfolute Haturmad^t ober naturfubftan3, ber gegenüber fid^ ber

2Tienfd] r>öllig unfrei ober niditig tr>ei^; fo in ben Religionen

ber (Tl^inefen unb 3nber. Auf ber jtDeiten Stufe erfd^eint bie

<5ottesibee im Übergang t>on ber Subftantialität 3ur geiftigen

3nbir>ibualität
; fo bei ben perfern, Syrern, 5Jgyptern. Auf ber

britten Stufe, tüo (5oit als geiftige 3"^ii^i^ualität unb fretc

Subjefioität gefaßt toirb, ftel^t bie jübifdie Religion (ber (Sr-

I^aben^eit), bie gried]ifd]e (ber Sdjönbeit) unb bie römifdje (ber

^tDecfmä§ig!eit). Die I:|öd]fte Stufe ftellt bie abfolute ober djrift-

lid^e Religion bar. fjier roirb (3oit als bas gefaßt, roas er

ift: als abfoluter (Seift. Sofern (Sott bie etr»ige 3^^^ an unb

für fid^ ift, ift er ber Pater; fofern er in bie <£nblid]feit ber

Ratur unb bes (Seiftes eingegangen ift unb fofern er bamit

„für anberes" im Beroußtfein unb im Porftellen ejiftiert, ift er

ber „Sol^n"; inbem er bie gläubige (Semeinbe burd]tr»altet, bie

fid] 3u (Sott binroenbet unb ftd] mit ibm cerföl^nt, ift er ber

„(Seift". Der (Segenftanb bes geiftigen (Slaubens ift für fjegel

nid^t ber 3eitlid^e (gefd]id]tlid:]e) Cbriftus, fonbern ber eroig gegen-

toärtige. Das ift bie (Semeinbe felbft, bas Reid) (Sottes auf

(£rben, beffen Bürger eins finb in (Slaube unb Ciebe. 3^ni an*

3ugel^ören ift bie eroige Beftimmung bes 2T(enfd]en unb 3ugleid^

fein „etDiges" Ceben (bas nid)t als fünftiges 3u faffen ift).

Rid]t bloß bie Dreieinigfeit, aud] anbere d]riftlid]e Cel^ren fud^t

f|egel fpefulatin 3u beuten, nid:t ol^ne (Setoaltfamfeit unb unter

Umbilbung in moniftifd^em Sinne. Dabei bielt er fid^ aber für

einen gläubigen „lutB^erifd^en (Tbriften".

3. ^egcls iCel^re ooit bct pI?Uofopl)ie. Die abfolute 3^^^,
tDeId]e in ber Kunft „angefd^aut", in ber Religion „oorgeftcllt"

toirb, gelangt in ber p t^ i I o f o p I^ i e 3ur l]öd]ften, ber „b e *

griffli dien" Auffaffung. Die pl^ilofopt^ie ift fo bie ftd^
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bcnfcnbc 3^^^, ^ic fid] roiffcnbc It)al>rl]eit, 6ic fid^ fclbft bc-

greifcnbc Dernunft. Sic hat alfo benfelbcn 3nl]alt iric Kunft

unb Religion, nur bie geiftigc 5 o r m ift Derfd^iebcn. Die i?iclen

pt]iIofopl]ien, bie bie (5efd]id]te aufroeift, finb bie (Enttüirfhings*

ftufen b e r (einen unb allumfaffenben) pB^ilofopt^ie. X>ie ^ c '

fd^id]te ber pl^ilofopl^ie als abfd^Iiegenber Ceti bes

fjegelfdien Syftems ftellt fid] barum nid]t bie ^Tufgabe, bie ^n*
fid]ten ber einseinen pl^ilofopl^en 5u ersäl^Ien unb fefeul^alten,

toie fie ba3u gefommen finb, fonbern fie I|at bie innere fad^Iid?e

ZtottDenbigfeit ber einseinen pI]iIofopI:|ifd^en Syfteme barsutun.

X)iefc notroenbigfeit berul^t barauf, ba^ bie einzelnen Svftemc

einerfeits ben Kategorien ber £ogi! (bie ja ben 3nlialt ber ah'

foluten 3^^^ in abftrafter Sovm barftellen) entfprcdien foUcn (fo

3. B. bie pl^ilofopl^ie ber (SIeaten, bes ^eraflit unb ber ^Itorniftifer

bem reinen „Sein", bem „IDerben" unb bem „5ürfid]fein"). -^In-

bererfeits foll jebes Softem ben gefamten Kulturinbalt jeinet

<^po(iie: toiberfpiegeln. "Die pl^ilofopbie fielet fo in engftem 5w-

fammenl^ang mit bem Zeitalter, bem ^eitgeift, aus bem fie I^er-

r>orgeI|t. ^ber inbem fie ben ^eitgeift erfennt unb ausfprid-(t,

bringt fte il^n gecDiffermagen jur Selbfterfenntnis. X)ie pl^ilo*

fopI|ie I^at alfo bas (SetDorbene 5u begreifen; fie l^at nid^t barübcr

3u belel^ren, roie bie Welt fein foU. X>a3u roürbe fte immer 3U

fpät fommen. „^Is ber (5 e b a n f e ber IPelt erfd]eint fie erft in

ber Seit, nad^bem bie tDirflid^feit ibrcn Bilbungsproseg ooll-

enbet unb ftd] fertig gemad^t bat." „IDenn bie pl^ilofopl^ie iljr

^rau in (Stau malt, bann ift eine (Seftalt bes Cebens alt ge-

tüorben, unb mit (Srau in <5rau lägt fie ftd] nid^t verjüngen,

fonbern nur ernennen; bie (£ule ber 2T(inerDa beginn: erft mit

ber einbred^enben Dämmerung il^ren 5Iug."

„tOal^r" ift iebes pl^ilofopl^ifd^e Syftem infotoeit. als es ein

2T(oment bes (ßeiftes (nad^ feinem emigen (5el^alt unb nad; feiner

3eitlid]en <£ntrDidIung) 3um ^usbrucf bringt; untüaljr ift es, fo-

fern es biefen Ceilbeftanb einfeitig feftbält unb barin bie g a n 3 c

rOal^rl^eit 3u I^aben glaubt. 3n feinem Syftem erblicft ^cgcl

ben ^bfd^Iug ber €ntmi(JIung, fofern es alle frül^eren pliilo-

fopljien als „aufgel^obene" 211omente in ftd^ entl^alte unb bas

abfolute Selbftbetüu^fein ber „3bce" (b. I^. ZPeltoernunft) bar*

fteUe,



§ 8. tPürbigung ber pfjilofoptjie Siegels. 7t

§ 8. H)ür6igung 6cr pljilofop^ie ^cgcls.

1. IDie fdjon bei v^icf^te unb Sdjelling, fo ift aud^ bei £?egel b'e ü e r -

mifd^ung oon logifdj-erfenntnistl^eoretifd^er unb
metapbyfifd^er Betrad^tung basjenige, was grunbfä^Iid^c

Bebenfen gegen bas ganse Svftem erregen mu^. (Seiuife ift es biEigens-

loert, bafe er ^bie Denfinljalte nid^t bIo§ in ber IDeife ber formalen

£agtf nadj it^ren Beftanbteilen nnb it^rer IDiberfprud^slofigfeit unter»

fudjt, fonbern aud^ it^re Bebeutung für bie Denfgegenftänbe bead^tet

2lbcr besljalb i»ürfen bodj nid^t ^n^alte unb (5egenftänbe unb bie Be-

3iel?ungen logifd^er unb gegenftänblid^er (sumal realer) 2Xrt für bas-

felbe gel^alten tpcrben. §rpet cntgegengefe^te Begriffe (you ^Sein"

unb „Hidjtfein") beeinträd^tigen fidj nidjt in ihrer Geltung, ):iehen fidi

nid^t .auf: 3rpet entgegengefe^te reale Kräfte fönnen fidi in il^rer

rOirJung auft^eben. (Sebanfen (als 3nbalte betrad^tet) fönncn im Per-

I^ältnis von (logifdjem) (Brunb unb ^^olge ftetjen, aber fie [inb feine

tealen Urfad^en. Das fönnen fie nur fein, fofem fie als tpirflid^e

Dcnfoorgänge in wixflxdien lUenfd^cn fid^ roIl3ieI^en.

2. <S.s finbet fid? bei £?egel, abgefetjen oon ber allgemeinen (5Ieid^-

fe^ung von 3nl^alten unb (Segenftänben bes Dcnfens, audj im befon-

beren bie Dermifd^ung von logifd^er (b. i. int^altlidjer) unb pfydio-

logifd^er Betrad^tung. So wenn ber (seitlofe) (Setjalt ber rDiffenfdraften

unb ber ptjilofopljie 3ugleid^ als ein 3eitlidj oerlaufenbes Denfgefdje^en,

unb wenn ber 3nt?alt einer umfaffenben €rfenntni5 3ugleidj als Selbft-

bemufetfein eines (Seiftu?efens erfd^eint, bas alle IDir!Iid^!eit als feinen

Denftniialt in fid? trägt ferner: nidjt „Begriffe" nad^ il^rem logifdfen

(Set^alt „fd^Iagen ineinanber um", fonbern bcnfmbe IHenfdjcn fetten fidj

fadjlid^ aufgeforbert, oon einem Begriff 3U einem bamit in Be3ietjung

ftel^enben über3uget?en unb fdjließlid^ bie (Einfeitigfeiten foId?er Be-

griffe unter einem ijöijeren (5efid^tspunft 3U oereinigen.

3. (2ine roeitere burdjgel^enbe Dermifd^ung, bie entfd^ieben ab3ulel?nett

ift, ift bie Don Sein unb ro e r t. Sie finbet ftatt, n^enn bas „Der-

nünftige" unb bas „IDirflid^e" gleid^ gefegt ujerben, unb trenn baraus

gefolgert iDirb, ba^ bas Böfe, ber 3rrtum unb alles, beffen Beftanb

„oerfümmert", „oergänglid^" unb „3ufäIIig" ift, — feine „rOirfltd?-

feit" kOihe.

Das £?egelfd^e Syftem foU bie IDelt in xt^rem D a f e i n erflären mb
3ugleid^ in itjrem tDert unb Sinn beuten. tHad^t man aber mit bem

5a^, ba^ alles IDirfJidje „rernünftig" (b. tj. rpertooü) fei, (Ernft, fo

Ijört bamit jeber pofitire IDert für uns auf, n?eil ein fold^cr nur im

6egenfa^ ron IDertlofem unb tDertroibrig^m uns 3um BeuJufetfein

fommt.
ferner ift anfedjtbar, ba^ ^egel tro^ eines geroiffen Drängens 3um

Konfreten cielfadj nur bem 2lIIgemeinen, nur bem, mas fidj begrifflid^

faffen unb (wu er meint) a priori ableiten läfet — XDirflid^feit 3U-

fpridjt. Bei feinem einfeitigen :HationaIismus ift il^m nur bas 2III-

gemeine unb logifdj 2lbleitbare wertooE unb eben barum aud^ nur bies

„a>irflid?\ ßo fommt ^V p bem Sa^e: „Zlm in feinem Begriffe k^^t
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(Ettpas IDirÜid^feit; tnfofern es von feinem Begriffe üerfi^eben tft,

t^ört es auf, -mirflid^ 3U fein, unb ift ein Zticf^tiges; bie Seite ber I^anb»

greiflid^feit unb bes finnlid^en 2lu§erfid^feins gel^ört biefer nidjtigcn

Seite nid^t an."

Damit roirb tatfäd^Iid^ ber gan3e Bereicf^ ber (Erfal^rung mit feiner

Befonbert^eit unb ^ufälligfeit 3U etipa^ ITid^tigem, Unroirflid^em tjerab*

gefegt. Die äußere unb innere tDat^met^mung unb bamit bie (Erfaijrung

wirb in it^rer Bebeutung für bie €rfenntnis ber IDirflid^feit oerfannt:

bie menfd^Iid^en Begriffe merben 3um ein3igett Kenn3eid}en bafür, was
als rDirflid^ 3U gelten ijabe.

(5etpi^ mag es als erftrebensroertes §iel für alle menfdjlid^e ^or-

fdjung gelten, eine fo ooUfommene ^rfenntnis ber gefamten IDirflid^»

feit 3U traben, ba^ alles (£in3elne in feiner tlotroenbigfeit innerl^alb bes

großen ^ufamment^angs bargetan merben fann. 3ß^odj 3unäd^ft bleibt

es fraglid), ob bies ^iel ein gültiges 3^^"^^' •'^ ^i^ tDirflid^feit fo burdj*

aus rational ift, ba^ ibre röUige (£r!enntnis ein (ßebanfenfyftem er-

gäbe, in bem alles aus einem oberften Begriff bebu3iert rperbcn fönnte.

2lber audj ipenn man biefem 3^^^^ f^^^ß Berechtigung einräumte unb
bie 'QebenUn gegen £^egels „bialeftifd^e" 2Irt ber 2tbleitung " unter»

t)rü(Jte, fo TPäre bod^ nid^t 3U üerfenncn, ba^ bas tatfäd^Iid^e mcnfd^»

lid^e tDiffen unenblid^ tpeit oon biefem giel entfernt ift. IDenn aber

ein ptjilofoptj bennodj es unternimmt, fid^ auf ben Stanbpunft bes

DoUenbeten, „abfoluten" tDiffens 3U ftellen, fo ujirb er üon fjier aus fein

Syftem nur baburdj geftalten fönnen, ba^ er bie mifeadjtete €rfal?rung

in üerfd^miegener ^orm allentbalben I^ereinnimmt unb x^xe dürfen burd^

iDillfürlidje Konftruftionen ausfüllt; imb babei ipirb er bodj nur
burdj fünftlid^e unb geipaltfame Debuftionen eine fd^einbare <5e«

fd^Ioffcnbeit feines Syftems erreid^cn.^^ 2lIIe biefe ITtängel tpeift f^egels

Syftem auf. Befonbers beutlid^ treten fie tjeroor an feiner Zlatur-

pl^ilofopt^ie, aber audj öie Begriffsentu)idlungen feiner £ogif finb burdj-

aus nidjt immer logifd^ 3U)ingenb "; in feiner Staatspljilofopl^ie ift bei

aller fd^einbarcn Debu!tion unoerfennbar fein €rfat^rungsnnffcn um
ben bamaligcn preufeifd^en Staat unb feine Dorliebe für itjn oon ma^«
gebcnbem (Einfluß; in ber ptjilofopbie ber (Sefd^id^te fül^rt bie (in il?rer

11 Sd^arfe Kritif an ^egels bialeftifdjer tHetljobe übte 2lboIf Cren*
belenburg, f 1872 (ber feinerfeits an 2lriftoteIes <tnfnüpfte) in feinen

„£ogifdjcn Unterfudjungcn'' (I840).
52 tTian oerftetjt fo Zlie^fd^es IDort: „2^ mißtraue allen Syftematifern

unb gel^e il^nen aus bem IDeg. Der IDille 3um Syftem ift ein UTangel

an Jledjtfdjaffenl^eit."

^^ So lüirb 3. B. ber Begriff bes „Seins" burdjaus nidjt in ben Be-

griff bes „tlid^s" umfdjiagen ober gar mit it^m ibentifd^ fein (loie bas
im 2lnfang ber „£ogi!" bebu3iert werben foU). 3^ ^^^ Begriff bes

reinen Seins roirb eben von allen Unterfdjieben bes Seienben abftra-

I?iert, in bem Begriff bes Hid^ts aber roirb bie 21bftraftion nodj ineiter*.

gefül)rt, fofern aud? 'bas Sein nodj ujeggebad^t tt>irb.
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Bercdjttgung fraglid^e) 2tbftd^t, eine innere Zlotmenbiglett ber (£nttr>i(!»

lung, einen „Sinn" ber (Sefdjid^te 3U eripeifen, oielfad? 3U einer üer-
gemaltigung ber Siatfacben ober 3U Scheinbebuftionen 1*; in ber 'Relu
gionspljilofopf^ie finbet neben ber fpefulatioen Deutung ber Dogmen
(bie bod? mel^r ober minber wiUfixtüdi tft) bie I?iftorifd?=fritifd?c €r-
forfd^urtg il^res (Entftebens unb il^rer (Entroicflung feine Stelle.

5. tDie bebeutfam aud? ber (Entroicflungs gebanf e für ötefcs

Syftem ift, feine Bebeutung tpirb bod? baburd) beeinträdjti^t, ba^

logifd^e unb 3eitlid?e €ntiricflung oielfadi nid^t !Iar gefd^eben njerben,

unb ba^ für £^egel ber ZIad)bru(f burd^aus auf ber logifd^en €nttDicf=

lung liegt. So üeru)irft er 3. B. aud? ben Def3enben3geban!en. Sobann
I^at für ^egel, fomeit er bie 3eitlidie €ntrpicflung berüdfidjttgt, biefe

eigentlid? feine gufunft, fonbern nur eine üergangcnt^eit. Das in

feiner (Segenmart Dermirflid^te, bie d^riftlidje Religion unb Sittlid?»

icit, bie fonftitutionelle Utonard^ie, bas eigene pt?iIofopbifd?e Svftem
fittib für ^egel abfolute f^öt^epunfte ber (Entipidlung. So fdjiägt Mefes

<£ntn)idIungsfYftem felbft in feinen (Segenfal3, ben Konferoatismus, um.
f^egels Über3eugung, im Befil3 ber abfoluten IDai^rlieit 3U fein (bie

bem (Seift feines (£ntn)idlungs fvftems ipiberftreitet), fteijt in un»

günftigem (Segcnfa^ 3u ber Befd^eibenbeit unb Befonnenbeit Kants,
ber bem 2lbfoIuten auf tl^eoretifdiem wie praftifd^em (Sebiet nur bie

Bebeutung einer „regulatioen 2'b^^'\ ßtnes nie DöIIig erreid?tcn ^teles,

3uerfennt.

Damit fommt ^egel 3U einem bartt^n unb unbulbfamen 2tbfpredjen

über abmeid^enbe 2lnfid?ten, in benen er nur fubjeftioes, u)illfürltd}es

Itleinen, ,,feidjtes 2läfonnieren" fiebt. (Eng bamit bangt 3ufammert,

ba^ er es entfdjieben abweift, bas fittlid?e unb politifd^e H^anbeln burd?

bie fubjeftiüe Über3eugung oom Ked^ten, burd? ^as (5eu)iffcn bes €in*
3clnen, lenfen 3U laffen. 3^^^^"^ ^^ i^ieroon nur fubjeftice tDillfür be-

fürdjtet unb bas 3i^^^oibuum anmeift, fid) ber beftel^enben Sittltd?feit,

bem ipirflid?en Staat einfad? 3U beugen, wirb er tatfäd?Iid? bod? 3U

einem Befürworter ber abfoluten 2lutorttät unb ber J^eaftion. Damit
tft bie 2lutonomie im Sinne Kants preisgegeben, unb bie (SIeid?fe^ung

von „IDirflid?" unb „Dernünftig" fübrt ba3u, jebes IDeiterftreben, jeben

^ortfd?ritt im Keime 3U erfticfen — wenn aud? bies üon ^egel felbft

nid?t gewoEt ift.

litag £^cgel alfo rtod? fo febr auf allen (Sebieten bie (EntwiiJIun^ an^

erfenncn, in feinem eigenen Syftem crfd?eint biefe (Entmitflung als 3U

if?rem 2tbfd?Iu§ gefommen. Seine pbilofopbie weift nid?t oorwärts,

fonbern rüdwärts. Sie ruft aud? ben (£in3elnen nid?t auf 3um Selbft»

htnfen, 3ur Krttif unb ju fraftcoller IHitarbcit an ber Kulturentwicflung; fie

wertet etnfeittg bas (Seworbene unb letjrt ben €tn3elnen ftd? btefem als

bem objeftto (Sülttgen 3U beugen; fte trägt einen burd^aus fonferrattoen

Ctjarafter; fte tfi wtrfltc^ bie pt?tlofopt?te eines „alten XTTannes".

1* g. B. wenn es I?ei§t: „Die irtenfd?t?eit beburfte bes Sdjiefepnbers
unb alsbalb wor es ba,"



74 £jegel.

6. ^rof5 allebem foll aber nicf^t rer!annt werben, ba^ ^c^el für bas

ptjilofopi^ifcf^e (Erfaffen bes (Seiftssleberts unb feines gefd^td^tlidjen

IDerbcns (Srofees geleiftet t^at Die 2lufgabe, ein Syitem ber Kate-

gorien 3U entipiifeln, ift in oiel umfaffenberem VTia^e in Eingriff ge»

nommen als 3. B. bei Kant, mag aud^ bie 2trt, roie bie Begriffe in Be=>

3iet}ung gefegt n?erben, um überall ben gleid^en breigliebrigcn 2lufbau

3U erreid^en, oft fünftlicf^ unb tnillfürlid) fein. 3"sbefonbere erjd^eint

bie tDürbigung bes fittlid^en Polfsgeiftes unb feiner Per-

förperung im Staate gegenüber ber formaliftifd^en Betrad^tungs-

n>eife bes €tl^ifd^en bei Kant als ein bebeutfamer ^^ortfd^ritt; nidjt

minber feine €rfenntnis ber fittlid^en unb fulturellen Bebeutung bes

Staates gegenüber bem äufeerlid^-juriftifd^en Staatsbegriff ber 2Iuf-

flärung (Sid^erung ein3iger groetf bes „2Iad^tu)äd^ters" Staat),

iDie i$n nod^ IDill^elm Don ^umbolbt {„(Sxen^en ber IDirffam»

feit bes Staates" 1792) unb anfangs aud? S^dite certrat.

v5ür eine 3ufammenfaffcnbe ptjilofopfjifd^e Bel^anblung ber g c i -

fügen (Entroiiflung auf allen Kulturgebieten 5at er eben-

falls tpertüolle £eitgebanfen aufgeftellt, bie als ^ypoi):ie\en unb
(5efidjtspunfte für bie (Erfal^rungsiriffenfdjaft 3um Qleil tieute nodj ron

IDert ftnb, wenn fte audj als Sät3e eines apriorifdjcn IDiffens oon an-

geblidj abfoluter (Sültigfeit nid^t anerfannt iperbcn. 3" feiner Seigre

com „objefticen" unb „abfoluten" (Sei[t I^at £?egel bas We\en ber

Kulturarbeit treffenb ge3eid^net. (£s I^anbelt fid^ in it^r um bie Der-

njtrflidjung pon IDertibeen, bie als etwas objeftir» ober abfolut (Sül-

liges bem 3^^^"'^^^iiii^ 3iiiTt Bemu^tfein fommen unb an es fad^Iid^e

^orberungen ftellcn, benen es feine inbiüibueU-fubjeftioen Beget^rungcn

unterorbnen foE. :^od^bebeutfam ift aucb, ba^ er bie abftrafte

IDertungsart ber 2lufflärung unb Kants übertrinbet unb €in3elne ipie

(5emeinfd^atfen in itjrer fonfreten (5eftültung 3U fd^ät5en rDcife. So Ijat

E^egel eine ijeute nodj beadjtensiperte Kulturpl^ilofopt^ie gefd^affen, an

bie IDinbelbanb unb 2^idert in ber (5egentpart oielfad^ angefnüpft

i^ahen. (Pgl. Banb IV biefer pijiIofopt^ie-(Sefdiid^te.) (Enblid^ ift ber

(Srunbgebanfe bes Syftems, bie ID e 1 1 3U beuten als €ntn)i{flung
€»nes geiftigen tDefens, audj für eine IHetaptjYfi? auf prtn*

3tpieII anberer, nämlidj empirifd^er, (ßrunblage burdjaus ernft 3U

nel^men.

\. ^crifd^oft bes fjegelfd^cn Sypems. fjegcls pl^ilofopl^ic ift

in betn geitraum von etwa ^820 bis \8^0 bie l^crrfd^cnbc in

T)cutfd]Ianb gerocfcn. Sic bat auf lDiffenfd]aft (bcfonbcrs (5c-

fd^id^tsroiffcnfd^aft) unb Kunft, auf bas rcligiöfc unb }?oIitifd]C

Ceben ticfgeb^"^^" €influg geübt. ZTTand^c il^rer (ßrunbgebanfen

ftnb fo aud] in bie allgemeine Bilbung eingebrungen. Uns er-

fd^eint biefe tr>eitreid]enbe IDirfung 5unäcbft fd^roer Derftänblid^,

benn fjegels lOerfe [teilen an ben Cefer fel^r l\o):ie ^nforberungen.
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teils burcf] il^ren (Scbanfengcbalt fclbft, teils burd] bie fcf^mer-

fällige, bunfle X)arfteIIung unb bie ungeroobnten 2Iusbrü(Je. 2(ber

biefes Byftem in feiner imponierenben (Sefdiloffenl^eit unb über-

legenen ^ui^e bot ber §eit roirflid] einen reidien geiftigen (5e-

l^alt; bie Begünftigung ber f^egelianer burd] bie Regierung trug

aud] ba3U bei, biefe pbilofopt^ie befannt ;^u mad]en. €nblid]

roaren bie bamaligen (Sebilbeten xvo\:i\ nodti mel^r geübt im ab'

ftraften X)en!en, unb bie Iiterarifd]'pl]iIofopI:>ifd]en 3^tereffen be-

l^errfd]ten fte nod] fafl ausfd^Iieglid]. €rft im Perlauf bes neun-

3ei)nten 3a^i^i?unbert5 finb biefe burd] naturrDiffenfd]aftIid^-ted^-

nifd]e, politifd^e unb anrtfd]aftIid^-fo3iaIe 3eittr»eife in ben hinter-

grunb gebrängt toorben.

2. IPttfting ouf 6em (Scbtcte bei pl^ilofopl^ie. €5 foU ijier

nid^t bie lange Cifte ber pbiIofopI]ieprofe[foren aufge3äl^lt roer-

ben, bie im (Seifte Siegels leierten unb fd?rieben. J^eroorgeijoben

fei nur, ba^ er befonbers anregenb auf bie (S e f d] i d^ t 5 -

fd^reibung ber pI|iIofop^ie geroirft hat. 3oI^. €buarb

<£rbmann in ^alle (^805—92), (£buarb geller in Berlin

(^8^^— ^908), Kuno üfd^er in f)eibelberg (^82^^907) ftnb

i^ier 3u nennen, ^ud^ b a r i n befunbet \\di ber roefentlid^ nad]

rüdroärts auf bas (Setüorbene gerid^tete Ctjarafter b(i5 Syftems.^^

rOenn fjegel aber gemeint batte, in feiner pt^ilofopl^ie bie

roiberftrebenbften geiftigen Hidjtungen rerföbnt unb in einer um-

faffenben I^öl^eren «Sinl-^eit aufgci|oben 3u baben, fo 3eigte ftd]

im tüeiteren Derlauf, ba^ biefe 21u5gleid)ung ber (Segenfä^e

nid]t von Dauer roar. Der geiftige ^eiditum bes Syftems he-

funbete fid] aber aud] nod) in feinem ^ev\aü; benn bie Vertreter

gan3 entgegengefe^ter ^Infdjauungen beriefen fid] auf f^egel unb

entlel^nten feiner pl^ilofopbie geiftige IDaffen.

3. VOittünq ^egclg ouf politifd^em nnb fojialem (Scbtet* Das
gilt 3unäd]ft für bas p I i t i f d] e (Sebiet. Bier rourbe auf ber

einen Seite fjegel gerabe3u als ber pl^ilofopl] ber „^eftauration"

15 übrigens befdjränfen fidj beffcn IDirfungen burdjaus nid^t auf

Deutfd^Ianb; andi in (Snglanb, Tlmetifa, ^tantxei&i unb befonbers in

3talien finb fie letdjt nadjipetsbar, unb fie fönnen bis 3ur (ßegenojart

üerfolgt n^erben. jn Deutf*Ianb xoat H^egels pl^ilofopl^ie feit ber

lUitte bes 19- 3al^rl^unberts 3temlidj allgemeiner tTTifeaditung rerfallen;

aber fie I^at in ber (Segenipart u?ieber ftarf an (Seltung gewonnen, be»

fc»nbers in. ber fog. :^better unb llTarburger p^ilofopl^enfcfayle, (Dgl.

Banb IV.)
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angefc^en, ber ben bamaligen preu^ifcbeu Staat unb bas Svftcm

bcr f|I. 2lIIian5 als bas Vernünftige unb Bered]tigte logifd^ be-

mies. IDenn anbererfeits f^egel ben ,„forlfcbritt im Beir»u§tfein

ber 5reil:^eit" als burd]get]enbes prin5ip ber gefd]id^tlid^en <£nt-

toicflung aufftellte, \o gab er bamit ber liberalen- ©ppofttion eine

fel^r geignete parole an bie ^anb. 3" biefem Sinne I^aben an

:^egel angefnüpft 2lrnoIb ^ u g e unb Cl^eobor (Ed^termever,
als fie im 3at?re ^838 bie „f|aUefd]en 3<ilirbüd]er für beutfd^e

tDiffenfd]aft unb Kunft" begrünbeten, jn biefer Dortrefflid] ge-

leiteten 5eitfd]rift mürben bie ^uftänbe in S\aai unb Kird^e, Lite-

ratur unb Kunft, Hnioerfität unb tOiffenfdiaft in liberalem, fort-

fd]rittlid]em (Seift beurteilt. Befonbers BebeutungsüoUes leifteten

biefe 3<3^i^£'üd]er im Derlauf bes fd]arfen Streites sroifd^en bcm
Staat unb ber !all:]oIifd]en Kird^e, ber \837 in preugen roegen

ber 2T(ifdiel]en ausgebrod]en roar. X>as ungefd^icfte, geroaltfame

Vorqcl\en ber Staatsregierung tüar im (Srunbe nur ber ultra-

montanen ^id]tung im beutfd]en Katl)oli3ismus förberlid], bie

burd| bie ^omantif erftarft mar unb bie in 3ofef (5örres einen

berebten Dorfämpfer fanb. Damals liegen bie fjerausgeber ber

fjallefd^en 3alirbüd]er eine ^eil|e r>on ^luffä^en erfdieinen unter

ber Uberfd^rift: „Der proteftantismus unb bie ^omantif". Darin

fud^ten fie bie rüdläufigen Beftrebungen ber ^omantif mit fjilfe

ber fjegelfdien pl^ilofopl^ie 3u überminben.

Pon feinem Urfprung aus ber ^ufHärung l^aftete bem Cibe*

ralismus ein inbioibualiftifd^er Cbarafter an. fjegel gerabe l^atte

feinen ^eitgenoffen bas über bie 3ttbiDibuen übergreifenbe (0e-

famtleben ber menfd^lidjen (Semeinfd^aften, befonbers bes

Staates, 3um Berougtfein gebrad]t. (Es barf mit auf feinen

Hinflug 3urücfgefül^rt toerben, menn fid] nunmel^r bei Pertretern

liberaler 3^^^Tt roie fjeine, Börne, (5uiofow neben ben inbioi*

bualiftifdien fo3ialiftifd]e (Sebanfengänge finben.

^ud] Serb. £ a f f a 1 1 e (^825—6^) ift, roenngleid^ von fransö*

fifd]en So3ialiften beeinflußt, bodi I^auptfäd]lid^ r>on fjegel ab-

I^ängig. Das 3eigt fein IDer! über bie „pl^ilofopbie f^erafleitos

bes Dunflen r»on €pl]efos" (^858), ben aud^ fjegel befonbers ge»

fd^ä^t l^atte. '^m „Syftem ber ertoorbenen ^ed^te" (^860 roill

er f|egels ^ed]tspl^ilofopl^ie fortenttricfeln.

Der geiftige Pater ber So3ialbemofratie, Karl Zfiatx (\S\S

bis ^885; „Das Kapital" 3 Bbe., ^867—9^) ftel^t in ber ^egel-
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fdien pl^ilofopl^ie bie flaffifd]c beutfcbe pbilofopl^ic. Z>en (ße*

banfcn einer innerltd] notioenbigen, gerDiffcrmagen „biale!tifd]en"

5ortenttt?idIung lüenbet er r>or allem auf bie ro i r t f d^ a f t -

I i d] e n Perl]ältniffe an. X>abei Derfelirt er aber fjegels (Srunb-

anfid]t in il^r (Segenteil: n\d\t „^bcQw" beftimmen nad] ZTTar^

bas tDirtfd]aftIid]e „Sein", fonbern biefes beftimt bie „3been"

(b. ii. bei ibm bie gefamte (Seiftesfulturj. X)er rüirtfd^afllidK'

§uftanb unb bie ö!onomifd]e (Slieberung ber (Sefellfd^aft bilbet

alfo bie reale (Srunblage, aus ber ber gefamte Überbau ber

red]tlid]en unb politifdjen (£inrid^tungen, fotoie ber religiöfen,

pl^iIofopl^ifd]en unb fonftigen Dorftellungen 5u erflären ift (eine

2tnfid]t, bie man als „materialiftifd]e (ßefd>id)tsauffaf(ung"^'^ be»

5eid^net). Der ^egelfd^e (Sntroidlungsgebanfe rourbe in tem
Sinne aufgenommen, ba^ man beftimmt bamit redjnete, bie vo'ixt'

fd]aftlid]e (Snttoicflung roerbe mit faufaler Hotroenbigfeit 5U

einer fosialiftifdjen Staats^ unb (ßefellfdiaftsorbnung fül:^ren.

(Pgl. bas von ITiav^ unb Engels ^8^8 oerfagte Kommuniftifd^e

ZHanifeft ^. 2tufl. von K. Kautsfy, \3\2.) 5nebr. €ngels
(t ^895), ZTiatf 2TIitarbeiter, erflärte: fjegel lebt fort in ber

beutfd^en Arbeiterpartei, bie ftol3 ift auf einen fold^en Al^nl^errn.

Seitbem bie beutfd]en Staaten eine Polfsrerrretung erl^alten

!]aben, ift bie alt4iberale, aus ber Auf!Iärungs5eit ftammenbe
Cel^re, ba^ ber Staat fid] als ^ed]tsftaat auf bie Sid]erung feiner

(ßlieber gegen Unred^t 5u befd^ränfen habe (ogl. S. 70) abgelöft

iDorben burdi ben fo5iaIiftifd)en (Sebanfen (wie xv'it ibn ]dbon

bei 5id]te unb fjegel finben), ba% ber Staat als KuUurftaat auf

bie pofitit)e ^örberung feiner Angel^örigen bebad]t fein muffe.

(£s ift feltfam, aber nid^t unerflärlid], ba^ ber fd^rofffte (Segner

biefer So3iaIiften, ber Vertreter bes einfeitigften 3 " ^ ^ i> i ^ u Q '

I i s m u s , Züa^ S t i r n e r (^806—56) in feinem IDer!: „Der

(Einjige unb fein Eigentum" {\S^5) ebenfalls an i^egcl anfnüpft.

Xlod} beutlid^er tritt freilid] feine ^e5iebung 5u 5id]te l^error,

fofern er an bie Stelle bes abfoluten 3<i] ^<35 inbiribucUe fe^t,

Diefes bringt (nad\ St.s foIip[iftifd)er Anfid]t) bie lOelt lievvor;

unb bie IDelt hat nur ber <£igenbeit unb bcm Selbftgenu§ bes

jdi 5u bienen.

-•= lUit biefem „biftorifdjen IHaterialismus" perbinöet fid^ geipöbnlid^

bie von bem englifd^en Sojialiften 2^obert (Dwen (f I85S) aufgeftellte

(öetermimftifdje) „Ulilicutl^eorie", bie 2tuguft Bebel einmal fo formu-
liert l^at: „Was einer ift, bas l^at bie (Befellfcbaft aus itjm gemad^t/'
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4. ^egcl» XOivfnng auf rcligiöfem Gebiet. Zlodi früt^er als auf poU-

tifd^em unö irirtfd^aftlidiem (Bebtet finb auf bem r c I i g i o f e n bie

Don f^egel Derfötjnten (5egenfä^e roieber in erbitterten Kampf geraten.

(5eraöe bie unmittelbaren Zlad^folger I^egels in Berlin ijatten fein

Svftem gan3 mit bem pofitioen proteftantismus in €inflang 3U bringen

gefucfjt. 2Iber bie PorJämpfer ber bamaligen 0rtijoborie, oor allem

(2rnft IDilt^elm ^engftenberg in feiner „(Eoangelifdien Kirdjen»

3eitung'' (feit 1827), ooEten ron biefem Bunb ber pl^ilofopl^ie mit ber

Stjeologie nid^ts u)iffen. Sie fairen barin nur reruperflid^en i^ationalis-

mus unb be!ämpften biefe E^egelfd^e Dermittlungstijeorie ebenfo ent»

fdjieben wie bie 2Tad|3ÜgIer ber ^lufHärungstl^eoIogie v.n^ bie Hnl^änger

Sdjleiermad^ers. IDir ):iahen bereits gefetjen, ba^ unter ^^i^i^^i^^ctj ^^^^

Ijelm IV. biefe burdj bie romantifd^e ^eitrid^tung geftär!te 0rtliobojie

aud^ von oben tjer cntfd^ieben begünftigt upurbe, unb i>a^ man Sd^elling

3ur 2Se!ämpfung bes f^egelfd^en (Seiftes nad^ Berlin berief. Do§ nidjt

minbei ber erftarfenbe KatfjoIi3ismus ^egels pljilof.ip'Qie als Jegerifd^

ablel^nte, ift felbftDerftänblidj.

2lber aud^ von mandjen fortfd]rittIidj gefinnten 2lnl^ängem E^egels

ipurbe bie oon itjm geleierte Derfötjnung oon (ßlauben unb IDiffcn

ipiebcr in (^rage ge3ogen.

f^egel I^atte ja, wie fein pijilofoptj oor ihm, bie ZTotipenbigfcit ber

€ntipic!lung aUes IUenfd)Ii(±|en geletjrt. L7infidUIid] ber d^riftlid^en

Dogmen ber Preieinigfeit, ber (Sottmenfd^t^eit u. a. n>ar es itjm freilidj

nur barauf angefommen, il^ren „emigen" IDal^rl^citsget^alt, ii^ren rucrt»

DoUen Sinn feft3uftellen. (Der flaffifdje Vertreter ber an ^egel an»

fnüpfenben fpefulatioen Dogmatif ift ber ^üxidiet Q^beologieprofeffor

2i. (E. Biedermann 18^9—85, „Ct^riftlid^e Dogmatil 1869. 2. 2luf=

läge. 1884 f.) 2Iber neben biefer fpefulaticen Umbeutung ber (Slaubens«

lettre mufete fid^ bodj aud^ bie I?iftorifd)«fritifd)e v^rage erbeben: n?ie

iiab^n \idi biefe Dogmen gefd^id^tlid^ entu)idelt? — wie finb insbefon-

bere bie Berid^te ber (Ecangelien über 2^\ü5 3uftanbe gekommen?
Viz BeantuJortung biefer ^^rage unternahm bie — ftarf oon f^egel

beeinflußte — Cübinger CLi^eoIogenfdjuIc. 3^^ Begrünber ift ^er«

binanb Ct^riftian Baur (n92— I86O), itjr befanntefter Vertreter

Daoib ^riebridj Strauß (1808—74). Sein ^auptruerf „Das ieben

3efu'' 1835/36 l^atte eine gemaltige H>ir!ung. Srot3 feines geleierten

Ct^arafters unb feines Umfangcs (von 3U)ei ftarfen Bänben) erlebte

es bis 1840 bereits oier 2luflagen, unb es rief eine gan3e Literatur

Don meift gegnerifdjen Sd^riften l^eroor.

Sd^on bie Hationaliften ber 2Iuf!lärungs3eit t^atten in Z^\^^ ^inen

bloßen IHenfd^en gefeiten. 3^ ^^^ tPunberberid^ten erblidten bie

2?abifaleren wie Heimarus abfidjtlid^e €rfinbungen; bie (Bemüßig-

teren fud^ten bie IDunber in oft fünftlid^er unb gemaltfamer IDeife

als natürlid^e Dorgänge 3U beuten.

2Iudj Strauß erflärt 3^f^5 für einen bloßen XHeufd^en mit ber Be-
grünbung (bie gan3 im (5eifte ^egels D?ar), es fei nid^t bie 2lrt ber

„3bee'', it^re gan3e ^üUe in e i n (gjemplar aus3ugießen. Der ein-
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geipur3elte Kefpeft cor ben d^riftlid^en Dogmen 3eigt fid) bei Strauß

aber nodi barin, ba^ er iDie ^egcl in ben Set^ren von Cl^rijti über-

natürlid^er (5eburt, feinen IDunben, feiner 2luferftel^ung unb ^immel-

fal^rt „eir>ige IDat^rtjeiten" erblidt. „Des ITIenfd^en Sol^n" ift it^m

nicf^t ein einzelner IRenfdj, fonbern bie 3bee ber ITTenfdjt^eit. ^ür
biefe treffen bie präbifate 3U, bie bie Kircbenlet^re Z^\^^^ beilegt: fie

ift bie Bereinigung ber beiben ITaturen, ber feiner £^errlid^feit fid>

cntäufeernbe unenblidje, unb ber feiner llnenblid^!eit fid^ erinnem&c

enblidje (Seift; fie ift bie Sterbenbe, 2tuferftel^enbe unb 3um f^immel

^al^renbe, infofern burd^ 2tufbebung itjrer €nblid^!eit itjre Per«

einigung mit bem Unenblidien oermirüid^t ipirb. Das 21 e u e , upas

Strauß bringt, liegt aber barin,- öa^ er bie Berid^te ber (Eoangelien

in einer pfyd^ologijd^ oiel tieferen IDeife 3U beuten u)ei^, als bie

^lufHärung. Diefe Berid^te finb HTytben, b. t^. Sd]öpfungen ber un»

benmfet fdjaffenben, abfid^tslos bid]tenben pi^antafie ber gläubigen

(Semeinbe. Der dl^riftus, ber uns barin erfd^eint, ift nidjt bie ge«

fdjid^tlid^e perfon 2^^^^' fonbern ber dbriftus bes frommen (5Iau»

bens, beffen „liebftes "Kinb" ja bas ,,IDunber" ift. Damit war enb»

lid^ ber 2tu5tpeg gefunben aus ber 2llternatipe, bie ben ©rtl^obojen

geläufig n?ar (unb ift): IDenn man bem Berid^te ber (Eoangeliften

nidjt glaubt, mufe man fie entipeber für Betrüger ober für (ßeiftes*

fran!e crüären.

^reilidi fet^lte bem IDer! oon Strauß nod^ bie fefte (Srunblage einer

ins (£in3elne gel^enben Quellenunterfud^ung: aber bie 2lufgabe, eine

foldje 3U fd^affen, t^at bie neuere proteftantifdje Sit^eologie erfolgreid^

in itngriff genommen. Die l]iftorifd]=!ritifdi,e ^orfd^ung I^at fid^ ba^

bei nid^t auf bas 21cue Seftament befd^rän!t, fonbern ift — befonbers

bnxdi ibellbaufen — aud] auf bas 2tlte Seftament ausgebebnt iporben.

(Serabe Strauß' ^ehen 3^f^-i trug aber 3ur Spaltung ber E^egelfdjcn

Sd^ule bei. Sie fonbertc fid) in eine for'tfd^ritllid^e „£ i n ! e", eine

immer mel^r ber 0rtt^oborie fid^ nät^ernbe „"H e d^ t e" unb ein oer»

mitteinbes „§ e n t r u m".
Strauß felbft t?at fid^ im u?eiteren Perlauf feiner €ntn)icflung com

C^riftentum meijr unb mehr entfernt. 3^^ feiner legten Sd^rift „Der

alte unb ber neue (glauben" (1(872) oertritt er einen (materialiftifd^

gefärbten) tlTonismus. 3" mutiger Keblid^feit beantwortet er bie

(^rage: Sinb ipir nod] Ct^riften? für fid^ wie für n?eite Kreife ber (Se-

bitbeten mit einem offenen „Zlein". ^ür bie erbauenbe IDirfung bes

Kultus glaubt er (£rfat3 ju finben im Kunftgenu^. (5egenüber bem
IDeltall mit feiner gefetjmäfeigen oernünftigen ©rbnung fann man,
nad^ feiner iluffaffung, at^nlid^e reltgiöfe (Sefüi^Ie, ät^nlid^e pietät

liegen u?ie ber ortt^oboj (Gläubige gegenüber feinem (Sott. (Darin liegt

upol^I eine 3U optimiftifd^e 2luffaffung bes IDeltgefdietjens, ^as ja

aud^ fo oiel Ilieberbrütfenbes unb Sd^redlid^es mit fid^ bringt. 2lbcr

barum ift Strauß bod^ nid^t ber fatte, mit ftd^ unb ber XDelt 3ufriebone

Bilbungspt^ilifter, als ipeld^en ibn ber jugenblidie Ziie^fd^e aufgefaßt
unb angegriffen I^at.)
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5. XOixfung ßegels im BiI6ungsn)efcn. ^reiberr o. SJItcnftein

(Kultusminifter von 1817—38) urtb 30^'JTtnes Sdiul^e (oortragenber

Hat im Kultusminijterium von 18 15—58) organifierten bas preufeifdje

tjötjere Sdiuiwe\en eirterfeits unter bem (Einfluß ber „neu^umani[ti«

fd^en" IDertfd^äljung bes (5ried^entums als einer fd^Ied^tt^in uorbilb«

üdien Kultur, anbererfeits im Sinne bes ^egelfd^en Unioerfalismus

mit bem 5^^^^' ^^^ Sd^üler in bas Derftänbnis bes „objeftioen" unb
bes ,,a'bfoIuten'' (5eiftes ein5ufütjren. 3^^ ^^^ prajis bes Sd^uIIebens

entartete biefer Sinn für bas (San^e unb bie (£intjeit bes (5cifteslebens

oielfad^ 3U einem geiftlofen €n3Ynopäbismus, ber burd^ bas 3erfplit«

ternbe Vielerlei ber fog. „allgemeinen Bilbung" bie Sd^ühr über»

bürbete unb abftumpfte.

V. Kapitel.

^CQttct des ^pcfuiativcn ^dcatismiis«

W\v lidben nunmel|r einige pl^ilofopl^cn 511 betrad]ten, bie aud\

an Kant anfnüpfen, fid] aber in (Segenfa^ 3u ben Dertretern bes

fpe!ulatic»en J^beal'xsmns fteüen.

Xialiin gel]ört 3afob ^riebrid] 5r ies (^773— 1(8^3), profeffor

ber pl)iIofopbie in fjeibelberg unb 3^na.

5rie5 lel^nt es ah, am ^bfoluten ben ^usgangspunft alles

tOiffens unb ben eigentlid^en (5egenftanb ber pl^ilofopl^ie 3U

finben. ^toar ift bas ^bfolute bie oberfte 3^^^; tiber fie ift leer,

lüir er3eugen fie nur burcb ^eflefion im (Segenfa^ 3ur ge-

gebenen 2^ealität, inbem rr>ir alle Sdiranfen üerneinen.

Die u)id^tigfte pofitioe ieiftung von ^ries beftel^t barin, ba^ er 3ipei

bbeutfame Probleme, bie bei Kant nur gelegentlid^ geftreift uperben, in

ben ITiittelpunft ber Unterfud^ung rüdt.

l. Die tranf3cn6entale (Erkenntnis. Das eine heftetet in ber ^^rage

nadi öer 2trt ber tranf3enbentalen (2r!enntnis. Sie

l^at (nad^ Kant) bie 2lufgabe, bie apriorifdjen (£r!enntniselemente 3U

unterfud^en. <5elegentlidj wirb fie aber in ber Dernunftfritif felbft

als eine apriorifd^e be3eid^net. Dagegen u)enbet fid^ ^ries. Die

apriorifdjen (Elemente (3. 3. bas Kaufalprin3ip) finb nur ber (5 e g e n

»

ftanb ber tranf3enbentalen €r!enntnis; fie felbft ift eine empirifdj»

pfydjolagifd^e, bie auf innerer (£rfat^rung rut^t. Sie t^at 3. B. feft3U=

ftellen, ba^ ber (5runbfat3 ber Kaufalität fidj in unferem Derftanbe

finbe. IDir gelten babei von befonberen (fonfreten) (£rfenntniffen

aus, bie fid| uns in ber inneren ^rfatjrung 3uerft barbieten, unb ent«

becfen burd^ itjre ^erglieberung bie barin ftcdenben allgemeinen Dor»
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ausfe^ttngen. Unb ^wax „muffen \\di 'bie prirtjipien ber iErfenntnis

a priori aus ber Befd^affent^eit bes (Semüts als bes erfennenben 5ub=

jefts allein, unmittelbar unb uollftänbig erflärcn unb ableiten laffen".

Sdion in ber geroöt^nlid^en (£rfat^rung fterfcn biefe apriorifd^en prin«

3ipien als unmittelbare (Semifei^eiten, aber nur bunfel unb ©erborgen.

Die 2tufgabe ber Dernunft!ritif ift, biefe unmittelbare nid^tanfd^au«

lid^e Pemunft!ritif 'burdi Jleflefion auf (5runb ber inneren (Srfat^rung

jum Betpufetfein 3U bringen. Die tranf3enbentale (Erkenntnis b^s

2lpriori ift alfo empirifd^^pfyd^ologifrf^er ilatur; Kants ^Ipriorismus

mufe burd^ eine pfyd^ifd^e ilntt^ropologie unterbaut u)erben.

Darauf ftüt5t fid^ nun freilid^ ber Doruiurf bes „pfvd^ologismus",

ber geujöi^nlid^ gegen ^ries eri^oben ujirb. 3^^^^ ^^ ^^^ Dernunft*

fritif empirifdj'pfyd^ologifd^en Cbarafter 3ufprid^t, überfpannt er iia^

mit nid^t bie Bebeutung ber pfvd^ologie? ITCad^t er fie nid^t 3ur

<5runblage ber gefamten pl^ilofopbie? Stellt er il^r nidn bie 2iuf=

gäbe, bie objeftioe (5ültig!eit ber menfdiliAen (Erfenntnis überljaupt

3U erroeifen?

Diefer Doru^urf ift unbered^tigt, bonn (^ries will burd^ feine pfvdjo»

logifd^e „2Teue Kritif ber reinen Dernunft" (ISO?) nid^t bie (Sültig«

feit ber (Erfenntnis b e «? e i f e n
, fonbern nur jene apriorifd^e un«

mittelbare Dernunftcrfenntnis als tatfäd^lid? norb an ben
a u f u? e i f e n.

2. t)ie 2iufgabe 6er Pernunftfritif. Damit voWl er aud^ ein 3 u> e i

«

tes Problem flären, bem gegenüber Kant ein gea)iffes Sd^ujanfen

3eigt. f?at bie Pernunftfritif Sie objeftioe (5ültig!eit ber Jttatl^ematif

unb matl^cmatifd^en Ilaturmiffenfd^aft erft 314 ben)eifen, ober fe^t fie

biefe (ßültigfeit ooraus unb ftellt nur bie apriorifd^en, b. tj. nid^t auf

<£rfaljrung rul^enben, (Elemente biefer XDiffenfd^aften feft? Bei Kant
finben fidj barauf 2Intmorten, bie nid^t oöllig in (SinHang 3U bringen

finib. ^ries ift fid^ bagegen Har barüber, ba^ bie „Pernunftfriti!"

nid^t die 2tufgabe l^aben fann, bie (5ültigfeit menfd^lid^er €rfenntnis

überl^aupt erft 3U ermeifen, ba jeber fold)er Ilad^iDeis bie IUögli(ijfeit

gültiger (Erkenntnis \d)on oorausfet^en müfete. Die Dernunft!ritif

ipill nur bm 3nt^alt jener unmittelbaren, unanfd^aulid^en Dernunft«
erfenntnis burd^ Keflerion 3ergliebern, nid^t il^re objeftioe (Sültigfeit

beujeifen. „Der bödjfte fubjeftioe (5runbfal5 aller menfd^lidjen Beur»
teilungcn ift ber (5runbfal3 bes Selbftoertrauens ber menfii^lid^en Der*

nunft: jeber IHenfd^ t^at i>as Vertrauen 3U feinem (5eifte, ba^ er ber

IDal^rt^it empfänglid^ unb teill^aft fei." „Dem Derbad^t, ba^ ber ge=

funbe mcnfd^lid^e (Seift oerrüdt ober ein bloßer tlräumer fei, fteljt

«in3ig ber urfprünglid^e (Slaube an unfere IPat^rljaftigfeit entgegen,

pon bem fid^ fein ITtenfd^ losmadien fann. Die Begrünbung ber ob«

jeftioen (5ültigfeit unferer (Erfenntniffe ift alfo gar feine tauglid)e

Aufgabe für ben IHenfd^en."

Kant ijatte in ber finnlid^=>anfdjaulid^en (Erfabrung unb in iber

IDiberfprudjslofigfeit bes (Sebanfens bie ein3igen Kenn3eid^en ber

IDal^rl^eit gefeiten. 2tber jenes fonnte nur bie fyntl^etifdien Urteile

^Keffer, ©ef*l*te 5cr PtUolopble. III. 6
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a posteriori, biefes nur Die analytifdien Urteile als gültig bartun;

tDie ftanb es mit ber (Sülti^feit bcr fynttjeti fiten Urteile a priori?
Kant glaubte fie nur ^urd^ bie Bet^iuptung fid^rn 3U !önnen, ba% vo'ix

buxdi ben Perftanb bie <5cgenftänbe, für bie jene Urteile gelten, felbft

a priori er3eugen. Somit fonnten biefe (Begenftänbe nur „(Erfd^ei«

nungen'', nid^t „Dinge an \\di" fein, ^ries ift ber 2tnfid^t, ba^ biefe

fynttjetifd^en Urteile a priori in ber nid^t aufd^aulid^en, unmittelbaren
€rfenntnis enthalten finb. Damit geljt er über bie beiben tDat^rt^eitS'

friterien Kants t^inaus, unb inbem er ben natürlid^en Realismus feft-

kält, ber an bie (Sültigfeit jener unmittelbaren Dernunfterfenntnis
glaubt, teilt er ben Stanbpunft 3^cobi5. Xlnv n)ill er jene unmittel-
l>are (Seroi^eit nidjt in ber Dunfeltjeit bes (Sefüt^Is belaffen, fonbern
burd^ Hefiejion 3U flarem Bemu^tfein ertjeben.

Die H e I i g i n grünbet ^ries auf „2ll^nbung", b. I^. bas geiftige

Dermögen, bas im Sdjönen unb (Ertjabenen — ber ZTatur ipie ber

IHcnfd^enmelt — bas emige, göttli'd^e Sein Ijerausfütjlt („IDiffen,

(glauben, ^ll^nbung" IS05, neu Ijerausgegeben 1905).

3. lPür6ig«ng. Die ^eftftellung ber apriorifdien (Elemente ift nur in-

fofern empirifd^er Zlatur, als fie burd^ Heflejion auf eine oorliegenbe

Catfad^e, bie menfd^lidje (Erfenntnis, erfolgt. 2tber bei biefer Heffejion
erljeben mir uns 3ur €rfaffung bes JPefens (gleid^fam ber inneren
Struftur) ber (£rfal^rungser?enntnis. Diefer auf ben (3eitlofen) Sinn
btx <£rfenntnis geridjteten tranf3enbental«logifdjen Betradjtung gegen-
über fd^eint mir bie pfyd^ologifd^e Jfrage, in ujeld^er ^orm biefes

^Ipriorifdje im 3ntelleft bes 3 n b i d i b u u m s üorfommt unb fidj enU
xoidelt (insbefonbere flärt), eine fefunbäre 3U fein, ptjilofopl^ifd^ be-

beutfamer ift bie erfenntnistl^eoretifd^e 2Iufgabe, an bem 3nljalte ber
Dorliegenben ID i

f f e n f d^ a
f t e n bie apriorifdjen ^aftoren auf3U-

roeifen.

2lud^ »barin tjat <^ries red^t, ba^ es nid^t 2lufgabe einer pl^ilo-

fopljifdjen Dif3iplin (nenne man fie „Uernunftfriti!" ober „(£r!ennt-

nistl^eorie") fein fann, bie (Sültigfeit ber (Erkenntnis übertjaupt erft

3U bemeifen. Da^ gültige (Ericnntnis möglid^ fei, ift bie Doraus«
fet3ung alles tt^eoretifdjen Denfens unb ^orfd^ens. IDenn ^ries aber
3U jener unmittelbaren unanfdjaulid^en Pernunfterfenntnis aud^ bie

(5 e u) i
fe

Ij e i t oon ber 2tu§enn)elt unb il^ren (5runbgefe^en (3. 3.
bem Kaufalfa^) red^net, fo fielet bem entgegen, ba^ von bavan 3u?ei«

fein fönnen. tnitt^in ift in jener „Pernunfterfenntnis" blo§ ber 3n-
begriff ber allgemeinftcn „D r a u s f e 13 u n g c n" ber (Erfal^rungs-

erfenntnis 3U fetjen.

Die 2tnnäljerung ber 2^ e l i g i n an bas ^ftt^etifdje xvivb bem af-

tioen, fittlid^en (Eljarafter ibes religiöfen Sebens nid^t geredet.

Seit einigen 3aljren ift, befonbers burd^ Seonarb 2T e l f n in

(Söttingen, bie 2iufmerffamfeit lieber auf ^ries gelenft tporben, unb
eine „ZIeu=^riefifd|e Sd^ule" entftanben.
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§ 2. ^eihatU

U £eb«n iin6 perfSntic^fclt. 3oI^ann (fnebridj H^erbart (1776

Ms 18^0/ öet Sot^n eines 3^fii3rflt5 in 01bcnburg, befdjäftigtc fidi

fd^on auf ^em (Sym^^ifiiiTn mit ber IDoIffifdjen und Kantifcfjen pl^ilo-

fopl^ie; er ftubierte in 3^"^» ^o er bereits feinem leijrer ^^id^te ge-

ipiffe grunble^enbe Bebenfen gegen ben fpefulatioen 3^^a^ismus bar*

legte. Seine innere (Entruidlung rpar eine rutjige, ftetige. IDcl^renb

er als ^ausletjrer bei ber Berner patrisierfamilie von Steiger roeilte,

entiparf er bie (ßrunb3üge feiner pijilofoptjie; audj lernte er peftaIo33i

fennen. |802 tjabilitierte er fid^ in (Söttingen, I809 ertjielt er bie

profeffur in Königsberg, bie frütjer Kant innegel^abt t^atte. 1833

ipurbe er ipieber nad^ (ßöttingen berufen, wo er bis 3U feinem Qlobe

let^rte.

l^erbart ipar ein nüd^tcrner, fd^arffinniger Dcnfer, ein rutjiger fon»

feroatioer Cl^arafter oon unbeftedjlid^er JPat^rtjeitsIiebe, ernftem, tpür-

bi^em 2luftreten; babei gläubiger eDangelifdjer (£l^rift. bom poli-

tifd^en iehen tjielt er fid^ oöllig fem. (Sämtlid^e IDerfe, ijeraus»

gegeben von K Keljrbad^ unb 0. (^lügel, 19 Bänbe, 1882 ff.)

2. ^atbatis ^tUnntmsik^otw, (ßcgcnübcr bec Sd^ä^ung ber

intelleftuellen 2(nfd]auung bei ^idbte, bcr genialen 3ntuition bei

Sd^elling, im (ßegenfa^ audi 3u bem „Umfd^lagen ber Begriffe

in ify: (Gegenteil" bei fjegel, legte :^erbart einen fjauptroert auf

flare Sd^eibung ber Begriffe unb ;^eft)'tellung it^rer Be3iel^ungen.

(£r befiniert bie pl:|iIofopbie gerabesu als „Bearbeitung ber Be-

griffe'-.

Die e r ft e 2Irt ber Bearbeitung ):iat bie Aufgabe, bie Be-

griffe flar unb beutlid] 3U mad]en; ferner il^re Perbinbung

3u Urteilen unb 5d]Iüffen 3U unterfud^en. Das ift SadiQ ber

(formalen) £ogif, bie ^erbart im rrefentlid^en nadi Kants Vov"

bilb bel^anbelt, toobei er auf it:^re 5d)eibung von ber pfyd^ologie

IPert legt: bie Cogi! fud^t bie Hormen für (Sültigfeit ber X)en!-

inl^alte, bie pfyd^ologie bie (ßefefee bes tatfäd]Iidien Denf-

gefd]et^en5.

Die 3 tD e i t e ^rt ber Begriffsbearbeitung fefet es fid^ 3um

Siel, bie IDiberfprüd^e, bie 3tDifd]en b^n Begriffen ber (Dor-

roiffenfd^aftlid^en unb u?iffenfd]aftlid^en) €rfa^rung beftel^en,

burd^ Berid^tigung ober €rgän3ung ber Begriffe 3u befeitigcn.

Das ift 5ad\e ber ZTT e t a p l^ y f i f (mit ber ^erbart aud] feine

(£r!enntnist{^eorie perbunben bat).

€r ift er!enntnistl]eoretifd]er H e a I i ft. 3n jeber €mvtinbung
liegt für uns eine „abfolutc pofition" cor; bas €mpfunbcne be-
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anfprud]t als Seienbcs 311 gelten. 2ind\ [inb uns "Oie Ctnpfin'

bungen n\d\i als untergeorbneter Stoff, fonbern in beftunmten

2^aum- unb Zeitformen gegeben. Unb toenn tr>ir aud] bie „Dinge

an fid]" nicht unmittelbar erfaffen, fo fönnen rcir bod] aus öen

gegebenen €mpfinbungsgruppen (ben „(£rfcbeinungen") auf fie

3urücffd]Iie6en. „So r>iel 5d]ein, jo r>iel fjinbeutung auf ein

Sein." (5eu?i6 finb rr>ir bei allem Denfen ,.in unfere Begriffe

pöllig eingefd]Ioffen, aber gerabe barum, roeil toir es finb, ent-

fd^eiben Begriffe über bie reale Hatur ber Dinge".

So erfennt alfo Berbart ben (ßlaubcn an eine reale IDelt, ber

im Ceben wie in ben (£rfal^rungstt)iffenfdiaften l]errfd)t, als gültig

an; er fielet aud] bie Aufgabe ber pl^iIofopl]ic nidjt barin, fid^ in

bie Arbeit ber €in5elrc>iffenfd]aften ein3umifd]en; tool^l liai aber

fie bie stüifdjen ben (£rfal]rungsbegriffen r>erbleibenben tPiber»

fprüdje flar3uftellen unb 5U überroinben. Damit bringt fie über

bie (£rfal:]rung I^inaus 3ur tr>iberfprud]sIofen <£rfaffung ber Reali-

tät, roeld^e als ettr>as abfolut (b. I]. unabl^ängig r>on unferem

Denfen) <£fiftierenbes ber (£rfd)einungstt>elt 3ugrunbe liegt, fjer-

bart forbert alfo in feiner €rfenntnistbeorie — im fd^arfen Unter»

fd]ieb rom fpefulatir>en 3^^<^Ii^TTtu5 — eine e m p i r i f di be*

grünbete unb sugleidi realiftifd^e 2Tietapl^vfif.

3 ^crbarts ^Hetap^yfif. Die tlTetapt^yfif gel^t bapon aus, ba%

fie bie XDiberfprüd^e in ben u)id^tigften €rfat^rungsbegrtffen (Ding mit

(£igenfdjaften unb Deränberungen, 2Iusbeljnung in Haum unb g^i^f

Urfacf^e unb IDir!ung, ItTaterie, bie ftetig bm Haum erfüllen foll) bar»

legt unb ausgleid^t. So finbet £}evbart einen IDtberfprud^ vot allem

barin, ba% bie „Ding«" (fo nennen wh ja bie gegebenen (Empfin«

bungsgruppen) Diele (£igenfd^aften haben, ba^ fie alfo eins unb
3ugleid^ d i e I e s fein [ollen. ^" Diefe Sd^iuierigfeit befeitigt er burd?

bie Einnahme, ba^ bem ein3elnen Dinge eine Dielbeit oon realen IDefen

3ugruTite liegt, beren jebes eine fd^Ied^tljin einfädle Qualität befi^e,

bereu Bereinigung aber bie (2rfd]einung bes einen Dings mit i>en

D i e i ß n (£igenfd)aftcn bebinge. Diefe Einnahme bilbet ben (5runb«

gcbanfen feiner lUetapI^yfif; berfelben bebient er fid^ aud^, um bie

anbeten „XDiberfprüd)e" 3U lieben. Der (Srunbbeftanb ber IDtrütdj«

feit ift alfc nad^ £>erbart eine Pielljeit von „'^ealen".^^ 5ie finb als

Derfdneben il^rer einfadien Qualität nad^ 3U benfen; aber itjre Quali-

'^ (£r venuedjfelt t^ier (Sinl^eit mit (Einfad^I^ett. V0a5 jid) in eine Diel«

tjeit rton öeftimmtt^eitcn 3ergliebern läfet, bleibt bcst^alb bod^ (Einljeit,

fofern „€inljeit" Pereinigung einer UTannigfaltigfeit bebeutet.
18 (£r nennt fie gelegentlid^ „überfinnlid^e Hlonaben"; bodi fd^reibt er

il^nen feine Selbftentipitflung 3U, wie feibni3 feinen IHonaben.
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täten felbft bleiben uns unbefannt; alles, was roir erfäffen, finb tl^re

Sc3ieljungen. Die Realen üsränbern fidj nid^t — aud) öer Segriff

„Deränberung" ift roiberfprudisooE; roie follte basfelbe I)ing aucf^ ein

ötnbcres Ding fein fönnen? i» —. Sie finb an fid^ unräumlidj unb
unjeitlid), betoegen fid^ aber gerablinig unb gleidjmä^ig in einem „in"

teüigiblen" Kaum^o (fo genannt 3um Unterfd^ieb von bem „pbänome«

naien", ber als Haunroorftellung in unferem Bemufetfein ift). (Be-

langen 2?eale infolge biefer Bewegung gleid]3eitig in bcnfelben punft,

fo iburd^bringcn fie fid^ gegenfeitig. "Dies bebingt feine Störung, lüenn

itjre Qualität gleidj ift. 2lnbcrs, wenn fie rerfd^iebcn ift. Entgegen-

gefetjtes fann nad^ bem Sat3 bes tDiberfprud^es nid^t in bemfelben

punft fein. So fudjen fid^ bie 2lealen gegenfeitig auf3ut^:?ben. 2lber

it^rc Qualität ift unauft^ebbar. Diefe Selbftcrt^altung ber 2\ealen gegen

brol^enbe Störungen bilbet bas ein3ige ipirflid^e 6efd^et^en.

3nfofern l^erbart ber Healität alle üeränberung nn\> €ntipi(flung

abfpridit, ?ru>eift er fidj aud^ in ber tTTetapbYftf ^^^ fd^ärffter (5egner

bes fpefulatioen 3^ß^*ismus. 2lud^ tbenft Ic^tcrer moniftifdj, ^. plura»

liftifd).

2Iuf ber allgemeinen Xttetaptjvftf bauen fid^ tTaturpt^ilofopbie unb
pfyd^ologie auf.

4. ^cthatts Haturp^itofop^ic. Der (Srunbbegriff ber H a t u r -

p I> i I f p i e ift ber Beg^riff ber Ittaterie. Sie foU beruhen auf einem

„unDoUfommcnen §ufammen ber idealen". £}iercus entfpringt eine

fd?einbare 2tn3ietjung unb 2tbfto^ung unb aus bem (Sleid^geroid^te

beiber „etipas, bas ein ^ufdjauer ttTaterie nennen würbe". tDie

fdjon in biefer (5runbbeftimmung, fo 3eigt fid) audi in ber nätjeren

2lusfüt>rung i>iel fünftlid^e Konftruftion. '€rn?äbnt fei nur nod^, ba^
ijerbart bie ^ipetfmäfeige (Beftaltung ber I^öt^eren ©rganismen nur
burd) eine göttlid^e 3"teIIigen3 glaubt erflärcn 3U fönnen, bie 3iDar

nidjt bie idealen felbft gefd^affen, aber itjre 23e3ief]ungen 3ucinanber

beftimmt k^hen foU.

5. ^cthatis p^ydtologh, Bcbeutfamer wegen \l}tet t>tcl

größeren IDirfung ift fjerbarts p f y cb I g i e (bie — im

Unterfd^ieb r»on ber mobernen — einen burdjaus metapI^YfU^*^^i^

Cl^arafter trägt).

^udi bie Seele ift ein ^eale -\ unb jmar ein einsiges, was aus
" Diefer „IDiberfprud^" beftel^t nur, wenn man bas Ding (wie Ber»
bart) als etwas ^eit 1 f e s fafet. Dafe aber ein Ding rerfdjiebcnc
Bcftimmtt^eiten n a d? einanber aufweife, ift fein IPiberfprud^.
2« Diefer „intelligible Haum" — was fid? £?. babei benft, ift nid^t gan3
flar — 3eigt, la^ bie blo§e Pielf^eit ber 2?ealen (alfo ein reiner
Pluralismus) 3ur €rflärung ber €rfatjrungswelt nidjt genügt; er be-

barf einer Übergreifenben (£int^eit, unb biefe foll eben ber „intelligiBle

Kaum" fein, ber .alle Healen umfaßt.
21 ^erbarts Seelenbegriff ift it^m für ben Begriff bes Jleale oorbtlb-
Ud> gewefen. „Die pfyd^ologie 3eigt uns am Beifpiel »ber Seele eine
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bcr €ml^cit bes Bctnu^tfeins folgt. Sic ift vo'ia alle Scalen ew'iq,

alfo fd^ort cor ber (5cburt crifticrenb unb unftcrblid^. 3^?^^

„Sclbftcrt^altungcn" (gegen „Störungen" burd) anbete 2^eale)

ftnb bie „Porftellungen", beren ein^^adifte „<£mpfinbungen"

l^eigen. ^Ue feelifd^en Vorgänge befteben in Porftellungen unb

il:jren Be3iel:]ungen. X)iefe Dorftellungen trerben als ettoas ^lei-

hmbes ^(^badii, bas aud^ nad^ bem Perfditoinben aus bcm ^c-

mugtfein fortbeftel^t („unberou^te" Dorftellungen).

(ßleid^artige Dorftellungen (5. B. 5tt)ei (Empfinbungen besfelben

Cones) t)erfd^mel5en ; ungleidjartige (3. B. eine 5arb- unb eine

^onempfinbung) bilben eine „Komplifation" ; entgegengefe^te

aber (5. B. bie ^ot- unb Blauempfinbung) bemmen fid^, unb 3tDar

nadi bem (Srabe il^res (Segenfa^es, b. li. fie brängen fid^ gan3

ober teiltoeife unter bie „Sdirüelle" bes 3etüu§tfeins ins Un*

betDugte, tüo fte bann als ein „Streben" (3ur Dorfteilung) per»

l^arren, um beim IDegfall ber Bemmung u?ieber ins Betüufetfein

auf3ufteigen. Die Summe beffen, roas im Becou^tfein bleibt, ift

nadi fjerbarts 2lnnal^me gleid] ber ftärfften Dorfteilung. Sinb

alfo jtDei DÖIIig entgegengefet^te Dorftellungen gleidi ftarf, fo

bleibt jebe mit ber fjälfte il:)rer 3"tenfität im BetDu^tfein. 3ei

Derfd^iebener Stärfe t?erteilt fid) bie Bemmungsfumme im um-
ge!el:jrten Derl:^ältnis il|rer Stärfe auf bie einseinen Dorftellungen;

fo fann fd]on bei breien eine pöllig aus bem Berou^tfein r>ef

brängt toerben.

^uf foId]e annahmen grimbete Berbart eine matbematifdie

Bel:)anblung -^ ber Dorftellungen. Dabei foll bie Bered^nung

it^res rubenben (Slcid)getoid)ts eine „Statif" bes (ßeiftes ergeben,

biejenige il^rer Betüegung eine „ZlTedianü".

tDertDolIer ftnb feine ^usfüt^rungen über bie „^ p p e r 3 e p -

t i n", b. I|. bie Derfd]mel3ung neuer Dorftellungen mit älteren

Dorftellungsmaffen. Diefer Dorgang, auf bem u. a. ^ufmerffam*
feit unb Derftel^en berulien, ift Dor allem für ben Unterrid^t oon

gan3 üor3ÜgIid^c innere Bilbung eines einfad^en IDefens. TXadi tiefem

Cypus mufe man fidj bie eines jeben anbeten, audj unter ben nid^t»

»orftcUenben IDefcn benUn."
22 A unb B feien 3mei voll cntgegengefc^te Dorftellungen von ber

Stärfe a unb h (tt>obei a größer fei als b). Das von a (ßebemmte

liei§e X, bas von b : y. Dann ift x -j- y = b. (ferner gilt x : y = b : a.

b^ ab
Daraus lägt fxd^ beredjncn: x = -q^r; y = -337- ufro.
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bcr allergrößten ^ebeutung. (Dgl. m. Sdirift „Die ^tpperseptioti

als (5runbbegriff ber päbagogifdjen pfvdiologie." \916-)

Pon nad]l]altiger IDirfung roar aucfi fjerbarts Kampf gegen

bie alte ^nnal^me von Derfd]iebenen SeelenDermögen
((ßebäd^tnis, (ginbilbungsfraft, Urteilsfraft, Perftanb ufro.). Sie

fprengen bie €inl^eit ber Seele — bie ältere pfyd^ologie lieg fic

Dielfad] toie befonbere IDefen mit* imb gegeneinanber tätig

fein — ; fie ergeben nur Sdjeinerflärungen, ja fie fül^ren ba5u,

Möge Klaffenbegriffe von pfvcbifdien (2rfd]einungen 3u rerbing-

Iid]en. Die pfYd]oIogie bat alle bie fd^einbar \o r)erfd]ieben-

artigen feelifd]en Dorgänge auf Porftellungen 3urücf5ufübren.

Das gilt aud\ für bie (5 e ^ ü b I e unb Begel^rungen. Die

erfteren entftet^en, toenn Porftellungsreiben burd? anbere oerftärÜ

unb in il]rem 2(blauf begünftigt ober aber gebemmt roerben. 3m
erften ^all tritt Unluft, im streiten Cuft ein.-'"' Das 2(ufftreben

einer Dorftellung ins Betüugtfein unter Übera>inbung r>on

fjemmungen ift Beget^ren; bas Räubern beim Sin!en: Perab-

fd^euen. Das Begehren in Perbinbung mit ber Dorftellung r>on

ber beftimmten (£rreidibarfeit "^cs fiel's ift IDollen. Cl^arafter

Bjat ber 2T(enfdi infofern, als geroiffe Porftellungsmaffen in ibm

l]errfd]enb geroorben finb unb fein Banbeln beftimmen. (£in ber-

artige5 fjanbeln ift 5tDar beterminiert, !ann aber (tüeil es eben

aus uns t^eroorget^t) „frei" genannt toerben.

Das .„3d]" ift nidit (roie 5. B. .^id)te meinte) ber (5runbbegriff

ber pfydiologie, fonbern il^r fd]a)ierigftes Problem. 3d]'BerDugt-

fein ift beim Kinbe nod) nid)t üorbanben, es enttoidelt fid] crft

als (Ergebnis bes Porftellungsmed^anismus. Seine 3^ßTitität be*

rul]t auf ber bauernben lüirffamfeit ber berrfd^^nben Porftellungs"

gruppen, bie fid] in uns allmäyid] entcoicfeln unb neue, toed^felnbe

(Sinbrücfe appersipieren, alfo in beftimmtem Sinne auffaffen.

rtatürlid] l^a^^^It ^5 fidj babei um bie <£ntftebung bcs „empiri-

fd]en" (b. l^. bes für bie pfyd^ologifd^e €rfabrung gegebenen) 3^-
5id]tes „reines" 3d| ift nur baDon abftrabiert.

23 Derartige mit bem Porftellungsablauf »erfnüpfte (Sefütjle fommen
tatfäd^Iicfj üor; man bmU an bie £uft einer flaren (Einfielt ober an bie

Unluft ber Unflarl^eit;, bes IDiberfprudjs unb ^tpetfels. 2tber l. finb

biefe (ßefütjle bodi üon ben üorjteEungen unb (Sekanten unb iljrem

2tblauf 5u fonbern; 2. gibt es neb^n liefen fo3ufagen „intelleftuellen"

0efül^len nod^ piele anbere.
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T)ie Seele ftel:|t mit bem £e\b (beu aus einer großen (5ruppe Don

Realen befielet) in lOed]feItDirhmg, fo bei ben Sinneseinbrücfen

unb ben gemollten Belegungen. X)as Seelenreale braucbt babei

nid]t ftets an einem pun!te 5u fein; man fann il]m eine gemiffe

BetDegIid]fcit im (Sel^irn 3ufcbreiben.

6. ^cthatts (Sikit Xlchen Cogi! unb 2TtetapI:^vfif gel^ört 3ur

pliilofopbie bie ^ ft l) e t i f , toorunter I^crbart bie pl]iIofopI^ifd^c

Se^anblung ber IP e r t e überliaupt (nid]t blofe bcr fünftlerifd^en,

fonbern aucb ber fittlid]en u. a.) oerftel^t. 3n ber 2Ttetapl^vfi?

I^anbelt es fid] (roie in rcaturtDiffenfd]aft unb pfyd^ologie) um
€r!enntni5 von Sein unb (5 e f cb e I7 e n , in ber ^ftl^etif um
bie 10 e r t beurteilung von DerPjältniffen, toobei von beren €nt'

ftel^ung gans abgefeben toerben tann. Die Quelle aller VOetU

fd^äfeungen bilben getoiffe (Erlebniffe bes (Sefallens unb Zttife-

faüens, benen eine „urfprünglid]e €r>iben5" 3u!ommt. Da ba^

DÖIIig (£infad]e uns gleicbgültig lägt, fo fann bas (Befallen unb

2TIigfallen nur in Derbältniffcn beftelien, unb 5rDar bilben ben

(Segenftanb ber f i 1

1

1 i d] e n tX)erturteiIe (auf bie roir uns l^ier

befd]ränfen) IX) i 1 1 e n s oerliältniffe. f^erbart unterfd]eibet fünf

(Srunbformen unmittelbar gefallenber IDillensDerl^ältniffe: \. bas

bcr Übereinftimmung ^rcifd^en bem lOillen unb bcr über il^n er-

gclicnben Beurteilung. Diefen (£in!lang r>on XDollcn unb (ßc*

tDiffen, als Siel gebadet, nennt er bie „3 ^ <? ^ ^ ^^ inneren
5r e i l^ e i t". 2. Das ftär!ere tDollcn gefällt neben bem fd]rDäd]c-

ren. Daraus entfpringt bie pra!tifd]e „3^^^ <^e^ Doll!om-
m e n li e i t". 3. ^n\ Perbältnis 5rDeier IDillcn gefällt berjenige,

ber uneigennü^ig beftrebt ift, ben anberen in ber (£rreid^ung feines

Siels 3u unterftü^en. Die l^ier entfpringenbe 3^<^ß^e5lDol^r=
tD 1 1 e n s , ber Ciebe, ift bie Bauptforberung ber d^riftlid|cn

Sittcnlcl^re. ^. Dagegen mißfällt ber Streit 3tDeier XX)ilIen (mögen

roir aud] bie Stär!e ober ^apferfeit ber Streitenben betDunbern).

^us biefem ZTiifefallen ergibt fid] bie 3 ^ ^ <^ <^ ^ ^ ^ <^ <^ * 5/ bcffen

Aufgabe es ift, ben Streit 3U befeitigen. 5. Daraus, ba^ bie un-

Dcrgoltene Wo\:iU unb lOel^etat mißfällt, gel^t bie 3 ^ ^ ^ ^^^
Pcrgeltung (ober Billigfeit) l^erDor.

rtur Dcreinigt fönnen bicfe 3^^^^! bem Wollen feine ^id]tung

roeifcn. Dabei fragt bie fittlidie Beurteilung, bie über bas Wollen

ergel^t, nid]t nad] bcffen Urfad^cn unb feiner €ntftel^ung. ZTia^
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es aud] ftrcna taufal beterminiert fein, (Gefallen unb ZTtißfallen

[teilen [id] bodi unDermcibbar ein.

Wie biefe fünf nrfprnnglid]en fittlidien '}^een bie (örunblage

ber 3 Tt b i ü i b u a I etl]if barftellen, fo bie fünf abgeleiteten bie

ber 5 5 i a I etl^if. 'Der 2^ee bes ^ed^ts entfprid^t bie ber

^ e dj t 5 g e
f
e 1 1 f d) a f t , bie Streit perl^inbern foll; ber ber

Pergeltung bie bes C o b n f v ft e m s (unter bie aud] bas Straf*

red]t fällt); ber bes IDoblrDoUens bie bes D e r to a 1 1 u n g s -

fvftems, beffen ^lufgabe bie allgemeine IX)ol>Ifal]rt ift; ber ber

DoUfommenbeit bie i:)es H u 1 1 u r f v ft e m s , bas alle menfd]'

lid]en Kräfte entfaltet; ber 3^^^ '^^^ inneren 5i^eil]eit enblid] bie

ber b e f e e 1 1 e n (S e f e 1 1 f di a f t , bie (mit ber nötigen ZT(ad]t

ausgerüftet) ben Staat barftellt. ,^ür bon Staat follen alle (ab'

geleiteten) ^^een gelten; er foll nidit nur ^ed]tsftaat fein.

(Pgl. S. 7^)

7. fjctbarts Hcligtonspl^ilojopl^ic. (Eng mit bem Sittlid]en ift

für fjerbart bie 2a e I i g i o n Derfnüpft. ."^lus il:]r fd^öpft ber

ZTienfd] bie ^^offnung, ba^ fein fittlidies Streben (£rfoIg l^aben

toerbe. IPenn aud] fd^on bie H a t u r betrad^tung, befonbers bie

ber organifdien IPelt unb ibrer ^toedmä^igfeit, auf (Sott tjin-

fülirt, fo ift bod} für bas religiöfe Betou^tfein bie Bestimmung
(Sottes burd] e t li i f d] e präbifate tüie f>eiligfeit, Ciebe, (5e»

red]tig!eit, bas lPefentIid]e. „X>ie ^^eligion tröftet ben Ceibenben

burd] ben fjintüeis auf eine etoig roaltenbe Porfebung, bie tro^

aller Sünbe 5um (Suten fül]rt. Sie roeift ben Perirrten 3ured]t,

inbem fie fein :^er5 erfüllt mit bem hohen ^beal ber Cugenb.
Sie befd]ämt ben Sünber, inbem fie bem büfternen (£igemm^ bie

Aufopferung, bem (Sroll bie Oebe entgegenftellt."

£]erbart hßU es nid]t für eine ^tufgabe ber pbilofopI]ie, 23e»

tüeife für bas Dafein (Sottes 5u erbringen ober bie Kird]enlel]re

fpe!ulatir> nad]3ufonftruieren. Pon ben (Segenftänben bes reli-

giöfen (Slaubens gibt es (nad] il]m) fein IPiffen. 3<^^eTifalls fül]*

ren bie Perfud]e metapl]vfifd]er Spefulation 5u riel 3u unfid]eren

€rgebniffen, als ba% fie eine praftifdie Itber^eugung fdjaffen

fönnten, bie eine fefte (Srunblage für unfere Cebensfübrung 3U

bilben r>ermöd]te. Beroeife brandet ber religiöfe (Slaube aud]

nid]t. X>ie (Sottesibee bat il]re (Sültigfeit in fid] felbft, in il]rer

inneren Sd]önl]eit, in ibrem pra?tifd]en IPert. <£ine gctDiffc
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Siüio^ finbct fic freilid] in bet äftbctifcb-tcleologifcben natur»

bctrad^tung.

8. ^cthatis päöagogtf. "Die 5ragc, was menfdilid^c ^ättgfcit

ücrmag, um bis 3ugcnb bcm fittlid)cn 3bcal ju näl^crn, l]at bic

päbagogi! 5u bcanttoorten. Sic entnimmt bcr €tl:]i! il^r

f^aupt siel: ben ftttlid]en (TijaraftGr. T)ictcm foU and} bcr

Untcrrid^t bicncn, ex: foU „er3icl^cnbcr Untcrrid^t" fein. X)ic „DicI-

feitigfeit t)e5 ^ntQte\\es" ,^* bic er anftiebt, foll bcm [ittlid^cn

tOoUcn bienftbar fein. i)ic 2Ti i 1 1 c I 5ur (£rreid]ung bcr (£:*

5ieI:^ung53rDecfc entnimmt bie päbagogif bcr pfydiologic. .^i^ei«

lidi }:iai in bcr ^usfül^rung feines päbagogifd^en SYftcms f^erbart

oicl melit feine pra!tifd]e Kenntnis bes jugcnblid^en Seelenlebens

DcrtDcrtet als feine „toiffenfd^aftlidic" pfvd]ologie, bie ja gan5

metapi|Yfifd]en unb fonftruftioen (Tt^arafter jcigt.

9. IPüröigung ^crbarts. 3" ^^^ p I^ i I o f o p t e fanb ^erbart all»

mäl^Iicfj eine (Semetnbe getreuer 2lnl^ängcr, aber beute ift feine Zladi»

iDtrfung auf pI)iIofopt^ifd>em (Sebiet faum x\od\ merfItd^

Setjr oiel iDeitreid^enbercn unb nad^t^altlgercn €influfe tjat er auf bic

päbagogif, insbefonbere auf bi> ber Dolfsfd^ule, geübt. Dodj ift

öiefcr €tnflu^ nid^t burd^u)eg günftig gemefen, einmal n>egen ber

JHängel ber E^erbartifcfjen pfyd^ologie (befonbers it^res 3"t^II^ft^^^is-

mus), fobann u^eil mand^e l7erbarttaner ben IPert metl^obifd^er 2Xn=-

ujeifung unb genauer 2^eglemcntierung bes Unterrtd^ts von oben I^cr

überfd^ät3tcn unb babürd^ bie freie, freubige Sätigfeit bes £et^rers be»

einträdjtigtcn.

IDas iben tDert feiner p I^ i I o f
o p I^ i e betrifft, fo erfd^incn als

Ijaltbar ror allem bie (5mnbgebanfcn feiner (2rfenntnis»
ttjeorie: ^a^ wix im €rfennen eine oom Subjeft unabl^ängig

ejiftterenbe 2lealttät erfäffen; ba^ wix biefe (von ben €rfd}einungcn

ausget^enb) burdi unfer Venfen beftimmen, unb ba^ in biedern Sinne

eine empirifd^ begrünbete (ober xoas gleid^bebeutenb ift, „inbuftioe")

tUetapt^Yfif möglid^ fei.

Die (5eftaltung, bie J^erbart feiner tUetapIjYfi^ gegeben Ijat,

erregt freilid^ fdjtperipiegenbe Iße^enfen. Sd)on bie tDtberfprüdje

3n)ifd^en ben (£rfatjrungsbegriffen, oon benen £)erbart ausgeixt, finb

meljrfad^ nur fd^einbar; fie berul^en 3. C auf ber üermifd^ung ron

„Begriffen" unb „realen (Segenftänben". So ift 3. B. ber Begriff
„eins" Don bem Begriff „oiele" üöUig rerfdjieben; bagegen fann ber-

felbe (5cgen ff anb je nadi bem (5efidjtspun!t als „eins" ober

„üielcs" aufgefaßt iperben.

24 Damit ift elnpa bas gemeint, was (Soett^e, Sd^iller, XO. von f^um-

bolbt unb anbere Vertreter bes neubumanifttfd?en Bilbungsibeals (ügl.

oben S. 80) als I^armonifd^e 2lusbilbung aller Kräfte be3etd^neten.
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f^erharts IHetapf^Yf^f erfcnnt cbcnfotrenig n>tc bie ber €Icatcn ein

rptrfitcfjes (Sefdjc^en an. tDirflid^e Störungen ber 2^ealen follen gar

nidit eintreten; alfo finb audj il^re Sclbftertjaltungen im (5runbe fein

mirflidjes (Sefdjel^en. Be3eid|nenb ift ein 2tusfprucf^ E^erbarts in einer

Sdjrift gegen Sdjelling (oom 3al)re 1796): „2IbfoIutes Sein ift abfolutc

Hul?e unb StiEe, es ift bas feierlid^fte Schweigen über ber Spiegel«

fläche bes pöllig rul^cnben tHeeres; niemanb barf es magen, biefen

Spiegel nur burdj bie fleinften Kreife 3U trüben/ tDic fetjr ent*

fprid^t biefe metapIjYfifd^ß (Smnbanfcbauung i»er ruijeDoIIen, Haren
perfönlicfjfeit E?erbartsl

3n ber Durdjfütjrung feiner tttetapl^vfif teilt E^erbart bk bantals

l^errfdjenbe ZIeigung, alles ;,bebu3ieren", b. t^. ol^ne ^ilfe ber (£rfal?runö

logifd^ ableiten 3U trollen. So cerbaut aud^ er oft burdj fpefulatioc

Sdjeinerflärungen ber roirflid^ cmpirifcben ^orfd^ung ben IDeg.

Die pfydjologifrf^en (Srunbannatjmen fin^ nidjt ausreid^enb

gefidjert, unb ba audi in ber 2lusgeftaltung feiner atomiftifd^«medjanifti-

fd^en pfycfjologie bie innere (Erfat^rung nidjt genüg berürffidjtigt n>irb,

fo gerät ^erhaxt oft in tpillfürlidje Konftruftionen. Dat^in getjört feine

gan3e matt^ematifd^e Bel^anblung ber feelifdjen Vorgänge, ^voat
fdjreibt biefen (3. C) audj bie I^eutige pfydjologie oerfdjiebene 3nten-
fität 3U, aber man fann biefe 3Tt*^"f^täten nid^t ejaft meffen.
IDertooII ift bagegen feine Bebanblung ber 2Ipper3eption unb feine

Kritif ber pfydjologifdjen Permögensbegriffe. Dod^ fann bie pfydjo«
logie biefe Begriffe nid^t gan3 cntbet^ren. ttur gilt es, oerroiifelte

Vorgänge (ipie 3. B. biejenigen ber tDahrnebmung, ber pt^antafie, bes

Derftanbes) nid^t einfad^ burdj Einnahme eines entfpred^enben (»Der»

mögens" für erflärt 3U t^alten, fonbern fie in (£Iementarpro3cffe 3U 3er»

legen (für bie allerbings entfpredjenbe „Dispofitionen", b. Ij. eben „Veu
mögen'' angenommen n^erben muffen).

€s getjt au&i 3U roeit, wenn ^erbart nur eine 2Irt fold^er (£Ie-

mentarrorgänge, nämlidi üorftellungen, annimmt (bie er 3ubem irrig

nidjt als (Sefd^etjniffe, fonbern als bauernbe, fo3ufagen ,,binglidje"

IDefen fa^t). Pielmet^r finb baneben <5efütjle, tbillens» unb Urteils-

afte als befonbere 2lrten oon IDertfd^ät3ungen, Strebungen, Bemufet«
feinselementen an3uerfennen. (Dgl. meine „pfyd^ologie" 2. 21. 1920.)
f^erbart fann ibiefe nur fd^einbar aus Dorftellungen ableiten. <2ni)IicJ}

ijat feine inteEeftuaIiftifd(e pfydjologie aud) in feiner päbagogif bie

unmittelbare er3iel?erifd^e Beeinfluffung bes ^JüI^Iens unb tDoUens nid?t

3U il^rem 2ledjte fommen laffen. IDertDoII irar bagegen bie Zlus-

bilbung einer „Pölferpfydjologie" (beffer „So3iaIpfydjoIogie'') burdj

bie ^erbartianer £a3arus unb Steintt^al, bte 1859 bte „^eitfd^r. für
Pölferpfydjolo^ic u. Spradjmiffenfdjaft" begrünbeten (feit 1890 er-

fd^eint fie als „geitfdjr. b. Pereins
f.

Polfsfunbe").

Derbienftlidj ift ^erbarts flarc Sdjeibung 3ioifd^en Seins- unb
ID e r t ipiffenfdjaften, unb bnmit 3U)ifd}cn bem fübl ttjeoretifd^en Ur-
teil unb ber fteEungnetjmenben „'S e urteilung" (b. % bem ID c r t «

urteil).
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Die gurücffül^nmg ^cr f i 1 1 1 i d? c n 3been unb Ztormen auf ur»

fprünglid^e 2Ifte öcs (Sefallens unb lITifefallens, öie für bas Subjeft
eoibent finb, betft eine £?auptquelle ber fittlid^en IDerturteile auf, unb
3n>ar aud^ von fold^en, bie eine in'qaltlid^e Bcftimmtt^eit jeigen unb
nid^t blofe formaler Ilatur finb. 3njofern bietet f7erbart eine rocrt-

DoIIe (£rgän3ung ber Kantifd^en €tl^if. (Dgl. 5. 63
f., 74 unb meine

„fitl^if" I9I8.)

Dafe bie ^ e I i g i n in bem IHenfd^en, ber it^r mit innerer IDaljr»

ijaftigfeit 3ugetan fein fann, bas fittlid^e Streben fräftigt, ift un-
beftreitbar. Zlid^t minber rid^tig ift es, ba^ bie tHetaptjYfif in ber

^rage nadi bem Dafein (5ottes nid^t 3U (Semifetjeiten 3U fül^ren ver-

mag, auf bie irir unfere Sebensfüt^rung grünben fönnten. IDenn
aber ^erbarts (5ebanfe, ba% bie (ßottesibce burd^ it^re Sd^önl^eit fid^

als gültig bemeife, bebeuten foll, ba^ fie bie itber3eugung von ber

(£jiften3 (Sottes gemäl^rleifte, fo liegt barin lieber jener Übergang
Dom IDert auf öas Sein, beffen Bcred^tigung n?ir fd^on gegenüber
Kants poftuktcn ange3rDeifeIt haben.

§ 3. Benefc.

3n nod^ fd^rofferem (Segenfal5 3U bem fpefulatioen 3bealismus als

£}erbart ftet^t ^riebr. €b. Senef e (n98— 1854). (Do3ent ber pljilo«

fopI?ie in Serlin, wo ihm 1822—27 n)ot^I nidjt ofyu IHitroirfung ^egels
bie £et^rbefugnis ent3ogen war.) (Er fielet in ber empirifdjen pfydjologie
bie (Brunblage für bie gefamte pbilofopl^ie. Diefer „pfyd^ologismus"
cerfennt freilid^ bie €igenart ber normatioen Dif3iplinen (£ogif, (£r-

fenntnisti)eorie, (Ett^if, ilftt^etif), aber für bie pfyd^ologie felbft Ijat

Benefe Bebeutenbes geleiftet. 3" ^^^^^ mettjobifd^en <5runbanfid^ten

fielet bie t^eutige .pfyd^ologifd^e tDiffenfd^aft it^m ciel ndtjer als ber

pfydiologie ^erbarts. IDenn iber Iel3tere feine pfyd^ologie auf „(£rfa{?=

rung, IHati^ematif unb IHetapt^yfif" grünben n?ill, fo fietjt Benefe (mit

Hedjt!) in ber inneren (Erfatjrung bie ein3ige (ErfenntnisqueEe ber

pfyd^ologie unb forbert, ba^ fie bie ITtetbobe ber 2Taturn?iffenfd^aft be«

folge. So I]at er aud^ fein ^auptmerf betitelt „£eljrbudj ber pfydjologie

als 2Iaturipiffenfd^aft" (1833, 4. 2IufI., 1877). Hut litnt ift er ber

2tnfid^t, ba^ bie äußere (Erfat^rung nur (Erfd^einung biete; er betont aber

babei rid^tig, ba^ ber Haum nidjt bie ^orm ber öufeeren Sinne fdjledjt-

ijin, fonbern u)efentUd^ bes (Sefidjts* nnb Caftfinns fein, ferner letjrt

er: IDas uns als räumlid^ ausgebetjnt erfd^eint, ift im (Srunbe pfyd^ifdj.

So certritt er aud^ bie oon neueren pfydjologen pielfadj geteilte 2luf«

faffung, ba^ ber nnterfd^ieb bes pfyd^ifdjen unb bes pl^yfifd^cn fein

Unterfiieb ber (£jiften3, fonbern ber 2Iuffaffung fei. (tDobei freilid^

nidjt ausreid^enb erflärbar ift, wie es benn 3U biefer oerfdjiebenen

„2Iuffaffung" fommt.) Die innere €rfal^rung gibt uns bas pfydjifd^e

3U ernennen, u?ie es an fid^ ift,-^ nid^t blofe irie es erfdjeint; audj ber

3eitlid^e 2lblauf biefes (Sefd^el^ens ift real, nidjt blofe ^Jorm ber

25 ^reilid^ muffen mir es bod^ erft „auffaffen", unb babei ift 3rrtum

möglid^.
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€rfdjemung. ^ugrunbe liegen ben feelifcf^en Vorgängen geipiffe „lU-
Dermögen". Da§ 3. B. ein ^ei3 eine (5rün»€mpfinbung, i>cx anbere bie

(Empfindung einer beftimmten XDärme t^eroorruft, bafür muffen bodi in
ber Seele geipiffe urfprünglid^e Dennögen angenommen voexben. Dabei
oerftel^t Benefe unter Permögen nid^t jene 3U befonberen IDefen er«

t^obenen Klaffenbegriffe ber älteren pfvehologie xvie Derftanb, (£inbil=

bungsfraft ufn?., bie fetjr fompIi3ierte Vorgänge burd^ ^urürffüi^rung

auf ein entfpred^enbes üermögen 3U erflären bcanfprud^en. Die (Ein*

H>änbe ^erbarts gegen diefe billigt Benefe. 2Iber mit 2^ed^t l^ält er

baxan feft, ba^ bie pfyd^ologie ben Dermögensbegriff nid^t überhaupt
entbehren fönne; ba^ er aber be3ogen n?erben muffe auf bie elemen«
t a r e n pro3effe, 3unäd)ft biejenigen ber €mpfinbungen. 2iudi ift 25

empirifd^ wohl begrünbet, toenn er in biefen „Uroermögen" nidjt blofe

paffice (Empfänglid^feiten, fonbern 2^ riebe nadi 2^ei3en fieht unb
u)enn er in ber 2lngemeffenheit ober Unangemeffenheit bes ^ei3es 3U

bem Permögen bie Quellen con Suft unb Unluft erblitft. Den nod^

heute üblidjen 2Iusbru(J „Spur" h^t Benefe gefd^affen 3ur Be3eidjnung

besjenigen pfyd^ifd^en, bas ron einer (£mpfinbung ober IDahrnehmung
bleibt unb in beren Keprobuftion ((Erinnerung) fid^ ipieber geltenb

mad^t. 2lu5 2{ffo3iation (Derfnüpfung) gleid^er unb ähnlid^er (£Iemen=

tarpro3effe erüärt er bas §uftanbe!ommen ber fompIi3ierten Porgänge.

(Segcnüber ber fpäteren (Entmidlung bes feelifdien Sehens finb bie

bem ITTenfii^en angeborenen „Uroermögen" oon relatio untergeorbneter

Bebeutungr« oon größter IDid^tigfeit ift es alfo, burd^ bie ^Regulierung

ber einmirfenben 2Rei3e bie (£ntu)idlung ber Uroermögen, ber Spuren

unb 2lffo3iationen 3U beeinfluffen unö fo bas 3nbiDibuum 3U „er3iehen".

So hat Benefe auf ber (Srunblage feiner pfyd^ologie aud| eine „(£r=

3xehungs= unb Unterrid^tslehre" aufgebaut, bie freilid^ ciel n)eniger 2tn=

flang gefunben iiat als bie f^erbarts.

X, Ccben, lPe:cte un6 perfönitdjfcit. 2lrthur Sd^openhauer (1783

bis 1860) luar ber Sohn eines Dan3iger (5ropaufmanns. Seine ITTutter

©erfaßte fpäter rielgelefene :Homane. Tiadi bem Cobe bes Paters rer*

taufd^te er bie faufmännifd^e Laufbahn mit ber wiffenfd^aftlid^en; er

ftubierte in (5öttingen unb in Berlin (aud^ bei ^^id^te). 2tls Dreißig«

jähriger oollenbete er fein £?auptiDerf „Die IDelt als JDille unb Por*

ftellung", bas 18 19 erfchien, aber lange ^eit gan3 unbead^tet blieb. 2lud^

als priDatbo3ent in Berlin (feit 1820) hatte er feinen (Erfolg. ZTad^

pielfachen Heifen lebte er oon I83I bis 3U feinem Cobe als prioat«

gelehrter in ^ranffurt a. ITT. Seine fpäteren Sd^riften finb im irefenl»

lid^en (Ergänsungen unb €npeiterungen feines £^aupttt)erfes, in bem

feine philofophif(^e (Entu)i(flung bereits ihren abfd^liefeenben ^öhepunft

gefunben hatte.

IDenn irgenbein philofophifdjcs Syftem, fo fpiegelt basjentge Sd^open-

hauers ben Charafter feines Sd^öpfers nieber. Zladi bem eigenen Z<il

28 Das ift freilid^ nadi ben neueren ^eftfteUungen über Pererbung

feelifd^cr €igenfdjaften nid^t aufred^t3uerhalten.
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beutet er bie U)elt. Das bumpf Drängenbe unb UnerfSttlicfje eines
leibenfd^aftlicfjen Q:emperaments, eine ^odjgefteigerte (£mpfinbfamfeit
für eigenes unb frembes £eib, 'baneben bie Seligfeit bes reinen <£r-

fenncns unb bes fünftlerifcfjen (ßeniefeens — alle biefe tHomente feiner
perfönlidjfeit treten uns audj in feiner pt^ilofoptjie entgegen, bie nidjt
nur bie £eiftung feines 3nteüefts, fonbern 3ugleicf^ bie Scfjöpfung
feiner geniülen, intuitioen Künftlernatur ift. (Sämtlidie IDerfe, 6 Bbe.,
Ijerausg. oon <£. (Srifebadj in ber Jleclamfdjen Unioerfalbibliottjef; eine

neue fritifdj-iPiffenfdiaftUd^e 2tusgabe in H Bänben oon pauI Deuffen
erfcf^eint feit \^U; fie u?irb aud^ ben TXadiia^ 3uerft PoUftänbig ©er--

öffentlid^en.)

2. Sd^opcnljauets €r!cnntmstI^cotic unb Xtlciaplfy\\t Wenn
5d)opcnl^auer andi von ^icf^te (unb Sd^cUing) ftarf beeinflußt ift,

fo betont er felbft bocf] immer nur feine ^bl^ängigfeit t?on Kant
(unb daneben bie von plato unb ber inbifd^en Citeratur). €r l^at

aber bas Kantifd]e Syftem in einer XDeife aufgefaßt unb fort-

gebilbet, bie nidjt im Sinne Kants lag. Die IDelt unferer €r-

fal^rung ift itjm toie Kant „<£rfd]einung", 5uftanbegebrad]t burd]

bie Verarbeitung ber €mpfinbungen gemäß ben ^nfd^auungs-

formen ^aum unb Seit unb bcn Kategorien. Die le^teren aber

fud]t er auf eine einsige, bie Kaufalität, surücfsufül^ren, in ber er

nidit fotDoI]! einen Derftanbesbegriff im Sinne Kants als eine

^nfd^auungsform (roie Haum unb Seit) fiel:)t. Die Kaufalität ift

ber einsige Ceitgebanfe für alle roiffenfcf^aftlid^e €r!enntnis; biefe

t)erfoIgt bie Kette ber Urfad]en immer roeiter nad\ rücftoärts, fie

barf aber nie bei einer fog. „erften" Urfacbe ftel^enbleiben. Die

Kaufalität ift „fein iiafer, bcn man beliebig halten laffen fönnte",

Tlud} alle menfd]Iid]en IDillensafte unb fjanblungen unterftel^en

bem Kaufalgefe^e, fie finb burd^ ben empirifd]en Cl^arafter bas

Znenfd^en DÖIUg beterminiert, mitl:^in notrcenbig. 2tber bie toiffen-

fd]aftlid]e <£r!enntni5, bie fo 3ur ^eftftellung einer anfangs- unb

enblofen Kette r>on faufalnottoenbigen Porgängen in ber <£r-

fd^einungstpelt fül^rt, fie I]ält uns in einem ^eid^ bes Sdieinas
feft. IDäl^renb Kant bie (SIeid]fe^ung von „<£rfd]einung" unb

„Sd^ein" entfd^ieben ablel^nt, fiebt Sd^openl^auer in ber r>on uns

oorgeftellten IX^elt nur „Sdjein" unb „Crug", ben täufd^enben

„Sd^Ieier ber 2Tiaja" (tüie er mit einem 2tusbrud aus ber inbifd^cu

pl^ilofopbie gerne fagt). Unfer „metapl^vfifd]es" Bebürfnis aber

nötigt uns, bie unüberfet^bare Piell^eit ber Dinge in ^aum unb

Seit als (Srfdjeinungen eines tPefens 5u beuten. Die Piell^eit

l^at nid]t il^re IPursel in ber Realität, fonbern lebiglid] bie menfd^-



§ 4. SdioTpcntiauev, 95

lid^en ^nfdiauungsformen "Baum unb c^eit finb bas principium

individuationis, b. l^. bcr (Srunb, bag uns eine DicII^cit inbbi-

buellcr tOefen crfd]eint.

X)icfc moniftifdic T)cutung bcr IDelt erfolat burcf] geniale 3 "

'

t u i t i n (bacin ftimmt Sdjopenbauer mit Sd^elling unb ber

^omantif nbercin). Den 5d]UiffeI 3u biefer IDeltbeutung aber

liefert uns bas eigene 3^]. VOk finb uns nid]t blog als Ceib ge-

geben, fonbern roir erfaffen uns burcb 5elbftanfd]auung in unfe-

rem tiefften IDefen als— ID i IJ e n, als ID i 1 1 e n 3 u m £ e b e n.

(£in blinbes Drängen unb Streben, ein tPoIIen um bes IDoüens

toiUen, bilbet ban eigentlid]en Kern unferes feelifcben (5efd]el]ens.

unb r>on l^ier aus r>erfteben vo'it audh bie gan3e (£rfd]einungstDeIt:

fie ift als „Ding an \idi" — a^ i 11 e. (£r ift bas „€in unb

Mes", freilief^ fein göttlid]es, fonbern ein blinbes, unvernünftiges

unb babei unfeliges IDefen. Denn IPoUen ift beftänbiges Unbc-

friebigtfein, barum bauernbe Unluft. ^lle Cuft ift nur negatir»,

b. li nur ^ufliören von Unluft; unb fie ift nur Dorüberget^enb;

benn fie fd^Iägt in Cangeroeile um, unb bie Qual neuen Begei^rens

beginnt tüieber.

Der eine Urmille aber tüirft ficb aus, er „objeftiDiert" fid] in

brei fjauptftufen: im 2Reid] bes Unorganifcben, wo bie Urfad]e

als mecfjanifcb mirfenb erfcbeint; im 0rganifd]en, xx>o fie als

„^ei3"; im Betougtfein, wo fie als „Xfioiw" auftritt. lOas als

Sdiweve, als magnetifdie Kraft, als ^rieb ber Beugung unb bes

VOad}sturus wkti — alles ift im (Srunbe „IDille". Das IDefen

ber Cunge ift 2ttmenn)oIIen, Säl:]ne, Sdilunb unb Darm finb €r-

fdieinung bes Hai^rungstriebs, ber obje!tir>e fjunger.

Die Stufenfolge ber <5attungen, in benen fid^ ber eine IDillc

offenbart, fa§t Sd^opent^auer (in ^nlel^nung an plato; ogl. Bb. I)

als 3 ^ ^ ^ n. Sie ftel^en getüifferma^en in ber ZTcitte 3tDifd^en bem
IDiUen unb ber €rfd]einungsrüelt (mit ibrem ^useinanberfallen

in 3nbii:?ibuen)
; fie bilben bie bauernben formen, bie ibealen

Cypen, bie in ^en (£in3elerfd]einungen nur annäl]erungsn>eife

3ur Darftellung fommen. Die allgemeinen Haturfräfte ber un-

organifd^en IDelt madien gleid]fam ben (ßrunbba^ in ber „IDelten*

fvmpl^onie" aus, bie Kräfte ber pflansen- unb Ciertoelt bie l^ar-

monifd]en 2TiitteIftimmen, bie Seelenfräfte ber ^Tienfdjen bie füB)-

renbe bebeutungsooHe ZTTelobie. IDenn es bie organifierenben
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rtaturfräfte fd]Iic^Iid") jiir Bilburtg bes 2Tienjd;engcl:]irn5 gcbrad^t

liabon, fo entftcl]t mit einem 5cI]Iage bie raumseitlid^c lOelt, bie

IDelt als Dorfteüung. Das (Sel^irn ift nidits anberes als bet

Wiüc 3um (Srfennen. 3m (Sebirn tiai fidi ber blinbe WWk \0'

5ufagen eine ^ad'el ange3Ünbet, um fid? 511 beleud]ten unb feine

§iele auf (Srunb befonnener Überlegung ^u erreid^en. Der 3^^'

teüeft ftel^t mitl]in 5unäd]ft burd^aus im 'Dienfte bes IDiUens, unb

bies bleibt bei ben meiften ^Henfd^en aud] 5eitlebens fo (n?ie

5d]opent]auer mit großem pfyd-jologifdien 5d]arfblicf im ein3elnen

nad}tr>eift). 2tber toas für ben X)urdifd)nitt ber 2T(enfd]en, jene

„5abri!u?are ber Hatur", unerreidibar ift, bas toirb bem !ünft=

Ierifd]en unb pbilofopbifdum (5enie 5uteil. 3" ^^^ pl]iIofopl]ifdicn

lDeItbetrad]tung unb in ber Kunft erl^ebt fid] ber (Seniale 3u einem

intereffelofen 5d]auen ber 3^^^, unb fteigt bamit empor über ben

Bereid] bes 3TibiDibueUen unb über bie ^H^I^ängigfeit r»on ben

perfönlid]en Begelirungen unb 3ntereffcn. Das Kunfttoer! ftellt

fid] uns als etioas in fidi ^ibgefd^Ioffenes, Selbftgenügfames bar,

in beffen (Senug roir befriebigt üertDeilen, obne — am Ceitfaben

ber Kaufalität — barüber l]inaus nadi anberem 3u fragen. 3"
ber 2Tiufif fielet Sdiopenl^auer bie oollenbetfte Kunft, u?eil fie nid^t

toie bie anberen Künfte nur ein3elne 3^^«^" 3ur Darfteilung bringe,

fonbern ein unmittelbares ^bbilb bes Hrrüiüens felbft fei mit

feinem beftänbigen XPogen unb Drängen, mit feinem Seltnen unb

feinem Ceib.

3. 5d?oj>enI^ouet5 €tl^if unö (Erlöfungslel^re. ^uf ber (Ein*

fid]t, ba^ alles IDollen im (Srunbe frud^tlos fei unb nid^t aus ber

Unfeligfeit tjerausfül^re, unb auf ber (£r!enntnis, ba^ bie IDiüen

aller 3ii^ii^i^iien nur (£rfd]einungen bes einen Urrr>illens feien,

xuiit aud] 5d]openl^auers Cel^re Don ber 5 i 1 1 1 i d] ! e i t unb

Don ber (£rlöfung. Seine €tl]i! ift alfo in ber 2TIetapl]Yfif be-

grünbet. Das fittlid]e (Srunbgefül]l ift bas ZTIitleib: gut ift

alfo unfer ^anbeln, föfern es bie Hot anberer IDefen (ZlTenfd^en

ober ^iere) 3u linbern fud]t, aus ber Über3eugung l^eraus, ba^ il]C

IDefen ja mit bem unfrigen ibentifd] ift. 2lber bas Hlitleib (toie

aud] bie Derfenfung in pl^ilofopbie unb Kunft) befreit uns bod)

nur üorübergel^enb oon unferer Kned?tfd]aft unter ben lOillen,

ben blinben IDillen 3um Ceben. Damit toii' bauernb frei toerbcn

r>on feiner Hnfeligfeit, muffen tr>ir biefert IDillen felbft Der*
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n e i n c n. Das gcfd^icl^t nid^t burd^ Selbftlötung. Denn tocnn

bicfe erfolgt, toeil im £<^hen bas (Slücf nid^t erreid]bar ift, fo ge^t

fie n'idit aus einer Perneinung, fonbern aus einer Bejal^ung bes

lOillens l^eroor; unb ein fold^er ungebrod^ener 3T^^ii>i^iiciI^^U^

lüirb fid^ toieber oerförpern. Die <£rlöfung ift nur möglid^, toenn

bie (£infid]t in bie Unfeligfeit alles XVoüens 3u einem „Quietio"

(b. i. Berul^igungsmittel) für bas WoUen roirb, roenn gänslid^e

IX)iHenIofig!eit, ^btötung aller triebe, insbefonbere b,es (Se*

fd]Ied]tstriebs, eintritt, roie roir fie bei inbifd^en Bnfeern unb

d]riftlid]en 2ls!eten beobadjten. €ine fold^e Perneinung bes

XOiUens 3um £eben !ann aber nur toirflid] toerben burd] einen

^!t ber ;^ r e i l] e i t. Sonft finb nämlidi alle unfere ^anblungen

burd] unferen „empirifd]en" Cl^arafter beterminiert; biefer aber

ift bie seit-räumlid^e (£rfd]einung unferes „intelligiblen" Cl^araf'

ters, eines überseitlid^en freien XPiüens, vermöge beffen ber (£in-

jelne ift, toie er ift, unb vermöge beffen er fid] oeranttüortlid)

tüei^ für all fein ^anbeln, toenn biefes aud^ mit Hottoenbigfeit

aus feinem (empirifd]en) (El^arafter I:^err>orgel]t. ZX u r in ber

grunbfäfelid^en Perneinung bes IPiUens 5um €,chen tritt bie

intelligible 5reil|eit, bie bem XPillen als „Ding an fid]" 3u!ommt,

audi in bie €rfd]einung. 3^1 einem foldien 3^^ii'i^iwm finbet

nidit eine 5inberung, fonbern eine gänslid^e ^ufl^ebung bes

dl^arafters ftatt; unb tr»enn es ftirbt, fo toirb ber IPiUe, ber

feinen metapB^yfifdien Kern bilbet, fid) nid^t met^r oerförpern, ba

er ja erlofd^en unb aufgel^oben ift; er gi;bt ein ins Hidjts, ins

ZTirpana ber Subbl^iften. Das erfd^eint freilid] bem geroöl^nlid^en

2T(enfd]en nid^t als (£rlöfung, fonbern als Pernid^tung. ^ber voas

fid) fo gegen bas ^erflie^en ins nid|ts fträubt, bas ift eben nur

„ber IPille 3um ^ehen, ber toir felbft finb, roie er unfere XP^t

ift". Das „Hid]ts" ift mitl^in ein relatives. „tPas nad] gän5lid]er

^ufl^ebung bes IPillens übrigbleibt, ift für alle bie, roeld^e nod^

b<is n^illens ooll finb, allerbings Hid^ls. ^ber umgefeljrt ift bcmn,

in voddim ber XPille fid] geroenbet unb verneint )::iat, unfere fo feB^r

reale IPelt mit all il^ren Sonnen» unb ZTcild^ftra^en — Ztid^ts."

4. H)ür6igung 6cr Sc^open^aucrfc^cn p^ilofop^ie. Sdiopenljauers

SYftem ftetjt im fdjärfften (5egenfa^ 3U bem 4^gels [ben er oft gerabe3U

befdjimpft). Stellt biefer in bem Nationalen, in ber „3bee'' bas eigent-

lid] VOivtli&ie, fo beftimmt Sd^openijauer ben Kern ber XDelt als bas

3rrationale, als ben blinben, unoernünftigen JPillen. €benbarum be^

urteilen fie aud] alles (ßefd]id]tlid]e fo gänslid] perfdjieben. ^egel er»

9ne||er, ©c|*l*te 6er 'P^)llofopt)ie. III. 7
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bitcft barin eine fortfd^reitenbe €nttpitflung, bie 3U einem tpertoollen
(Ergebnis fül^rt, 3U ber Selbfterfaffung bes (5ei)tes: für Sd^openi^auer
beftetjt „bie voa^xe pijilofoptjie ber ©efdjid^te in ber (Einfid^t, ^a^ man
bei allen enblofen Peränberungen unb il^rem rDirrmarr bodj ftets
nur basfelbe, gleid^e unb unipanbelbare XDefen oor fid^ t^at, ireld^es
Ijeute basfelbe treibt, u?ie geftern unb immerbar". Diefes eine IDefcn
ift ber XDille, ber fid^ unter iped^felnben formen immer u)ieber in ber
gleid^en SinnIofig!eit unb Unfeligfeit ausu)irft. So ftet^t er ber (6e«

fd^idjte oerftänbnislos unb geringfd^ä^ig gegenüber. Sie gilt itjm nidjt
als „IDiffenfd^aft" unb bebeutet il|m nid^ts für feine IDeltanfdjauung.
2Tad^ 2Irt ber IHyftifer ujill er fid^ aus bem geitlidjen 3um ^eitlos-
€u)igen unmittelbar ertjeben.

tDie es bei ^egels (Sleidjfe^ung von ,,Dernünftig" unb „tpirüid^" un«
erflärbar bleibt, wie es überi^aupt 3ur (£riften3 ^^^ Hnnernünftigen unb
IDertlofen fommt, fo bleibt bei Sdjopent^auer gerabe bas Doriianbenfein
bes Dernünftigen unb XDertooIIen ein Hätfel. 2tus einem fd^Ied^tt^in

irrationalen IDeltgrunbe, einem blinben tOillen, laffen fid^ nidjt bie

3been, unb bamit bie gefe^mäfeigen (rationalen) ^yipen ber IDillens»

objeftioationen ableiten. €benfo bleibt ber menfdjlid^e 3nteUeft mit
feinen gefe^mäfeigen IDirfungsn^eifen unerklärt.

2ludt u)irb bie moniftifd^e (ßrunbanfid^t, ^a^ alle Pieljeit unb 3nbiDi»
buation nur „(Erfd^einung", bas „Ding an \\di" nur ber eine tDille fei,

nid^t feftgel^alten. Die „3been" bilben eine Diel beit, bie aber bodj

über ber (Erfd^einungsroelt ftei^t. (Ebenfo u?irb für bie Dieltjeit ber

ITtenfd^en eine Dielt^eit oon „intelligiblen" Cl^arafteren angenommen.
(Enblid^ oeränbert fid^ audj bie 2Iuffaffung bes Uripillens, wenn es

gilt feine llnfelig!eit bar3Utun. €r ipirb 3unädjft beftimmt als 3iel«'

lofer IDille, ber nid^ts ipill als immer iPöUen. 2tbcr ba iljm bas IDoIlon

ftets möglid^ ift, fo mü^te es eigentlid^ ein ftets befriebigter, alfo be-

glü(fter tDille fein. 3^^od^ wixi> er aud^ aufgefaßt als IDille 3ur £uft,

3um (51M (was für ii^n eben unerreidjbar fein foll). JDenn nun aber ber

IDert ber IDelt lebiglid^ nadi >bem (Sefid^tspunft beftimmt wirb, ob ber

(Ertrag bes XDeltlaufs an £uft ober an Unluft größer fei, fo ift biefe 2trt

ber Sd^ä^ung gan3 einfeitig, ba von ben IHenfdien aud^ anberes gemertet

unb 3um Ceil tjötjer geniertet wirb als ^n\t; man benfe an ben XDevt,

ber ber €r!enntnis, ber Kunft, bem fittlid|en B^anbeln beigelegt roirb.

2lber felbft bie 2lbfd^ä^ung ^es Sebensmertes nadi bem £uftertrag wixb

bei ben oerfd^iebenen iftenfd^en, je nadi itjrer perfd]iebenen (5enu§» unb

«eibfät^igfeit, (Sefunbi^eit unb iijren 5£ebensfd^itffalen, aufeerorbentlid^e

Unterfd^iebe aufmeifen. Sdjopenl^auers peffimiftifd^e Sdjät3ung ift alfo

nidjt allgemeingültig. Diefer peffimismus ift aber djarafteriftifdj für

eine Kulturperiobe, bie burd^ bie Religion bas lebt^afte Bebürfnis

nad^ einem abfolut tDertooIIen (£nb^we<i über!ommen, ben (glauben an

feine €rreid}barfeit aber oerloren trotte. Soldjer peffimismus tritt ja

Dielfadj in ber 2lomantif I^eroor. IDas übrigens Sd^opentjauers per*

fönlidjen „peffimismus" betrifft, fo bead^te man bie Bemerfung

2Tie^fd^es ((Seneal. b. IHoral III 7): „Unterfd^ä^en w\t es namentlidi

nidjt, ba^ Sd^openi^auer, ber bie (Sefd^Iedjtlid^feit in ber Cat als per-

fönlid^en ^einb bei^anbelt t^at (inbegriffen beren VOex^en^, bas IDeib,
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biefes „instrumentum diaboli") ^einbe nötig f^atte, um guter Dinge
3U bleiben; ba^ er bie grimmigen, galligen, fdjtpar3grünen IDorte liebte;

öa^ er 3ürnte, um 3U 3ürnen, aus paffion; ba§ er franf geiporben n?äre,

p e
f f i m i ft getportien xv'dxe (— benn er rnar es nid^t, fo fetjr er es

n)ünfdjte) otjne feine ^einbe, otjne £^egel, bas IDeib, bie Sinnlid^feit unb
ben gan3en IDillen 3um Dafein, Dableiben. Sd^openi^auer xv'dxe fonft

n i d^ t bageblieben."

2Iber tro^ ber 2tnfed^tbarfeit il^rer (SrunbgebanBen bietet bie ptjilo«

fopt^ie 5d|opent^auers im (Ein3elnen oiel Cieffinniges unb (ßeiftoolles, be«

fonbers in iijren äftt^etifdjen, pfyd^ologifd^en unb eti^ifd^en teilen; aud^

tiat fie ben Blicf für bie büfteren Seiten bes Dafeins gefdjärft unb ben

XDixtlidi oft flad^en ©ptimismus ber 2Iuf!Iärungs3eit übermunben. Tlus

einem eijrlid^en peffimismus brandet übrigens nid^t 3U folgen, ba^ man
3ur XDillenlofigfeit unb lebensoerneinung übergetien muffe. 2^, man
tann ben l^öd^ften IDert bes Gebens barin finben, einen Ijeroifd^en Kampf
gegen alles Sd^inere unb Zlieberbrüdenbe auf3unet^mcn unö fo gerade ber

UTadjt bes eigenen IDoIIens frot^ 3U u?erben — xoie xoix bas 3. B. bei

Zlie^fdje finben.

5. IPirfungcn Schopenhauers, ^reilid^ u?ar es gerabe Sd]opentjauers

peffimismus, ber oon ben 50er 3<^^^^i^ '^^ feinen IDerfen eine mädjtige

Derbreitung oerfd^affte, ba er — befonbers infolge ber unbefriebigenben

politifd^en geitlage — auf oermanbte Stimmungen traf. 2tud^ feine

!Iare, fraftoolle unb geiftreid^e 5d^reibu?eife trug 3U biefer Verbreitung

nid^t ipenig bei.

^id^arb IDagner (anfangs ein Perel^rer ^euerbadjs) unb feine 2In«

I^änger traben Sd^openi^auer, ber ja über bie ITCufif fo £^errlid)es 3U fagen

u?ufete, als i l^ r e n p^ilofopt^en gefeiert, unb ber XTleifter t^at in feinem

„Hing ber Zlibelungen" einer IDeltanfd^auung Tlnsbxud rerliel^en, bie

rielfad^ an bie Sd^openbauers erinnert. Xli&it minber finb Did^ter rnie

tTTar 3orban unb ^riebrid^ Spieli^agen oon Sd^openbauers peffmiftifdjem

Utonismus ftarf beeinflußt.

Pon pi^ilofopi^en, bie Sd^openl^auer nal^eftel^en, feien genannt pljil.

lUainlänber (f 1876, „pt^ilofopbie ber (£rlöfung" 1876, I. Bb.,

3. llufl., II. Bb., 2. 2tufl. 1894), 3ul. B a t^ n f e n (f :(88l „Der JDiber«

fprud^ im IDiffen unb IDefen ber IDelt", 2 Bbe. |880 f.), pauI D e u f f e n

(geb. 1845, pt^ilofopi^ieprofeffor in Kiel, „(Elemente ber Jnetaptiyfi^"

1877, 5. 2{ufl, \9\ö), ber aud^ eine Sd^openbauer»(SefeIIfd^aft begrünbete.

6. 3u66^ismu& in Deutfd?Ian6. Sd^openi^auer I^at audi einen ftarfen

:Xn\to^ ba3U gegeben, ba§ ber 3 u b b ij i s m u s in Deutfd^Ianb befannt

ipurbe unb 2lnbänger fanb. Sdjopentiauer felbft t^atte in feinem Stubier«

3immer eine BubbbÄftatue ftel^en, „ein ©eid^en bafür, voex in biefen t^I.

^laUen tjerrfd^e". (Er teilte mit bem Bubbi|ismus bie Über3eugung, ba^

alles 'iehen ooll £eib fei; ba^ ber XDille ber QueE biefer Seiben fei, ba^

aber aus ber €rfenntnis ber Hid^tigfeit bes Dafeins bie Verneinung bes

IDillens 3um ^ehen t^eroorget^e unb baburd^ bie €rlöfung nom Seib, bas

„Ztiroana" erreid^t wexbe — freilid^ in ber Hegel erft nadi einer langen

Kette üon IDiebergebunten.

Bubbt^iftifd^e <5eban!en unb Stimmungen treten uns aud^ entgegen bei

Hid^arb IDagner; ber „^liegenbe ^oUänber" ift ein Symbol bes rul^e-
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los Dom WxUen 3um £eben umgetriebenen, nacfj (Erlöfung [tdj feljnenben
irienfd^cn; eine gleid^e Seljnfuctjt nad^ Zliroana tritt uns im „Criftan"
unb im ^parfifal" entgegen. (Eine (ßeftalt oon ätjnlidj fymbolifdißr Be-
öeutung ipie ber „:^oEänber'' ift ber eipige 3ube im ;,2ltjasDer" Ilobert
^amerlings.

(ßan3 bubbt^iftifdj mutet es uns an, ipenn E^ieronymus lorm bidjtet:

;, Solange bie Sterne freifen/ 2lm H^immels3elt,/ Dernimmt mein ®tjr bm
leifen/ <5efang ber JDelt:/ „Dem feiigen Zlidjts entftiegen,/ ber ewigen
^utCI Um ruhelos fliegen —/ ID03U? ID03U?''

<£vwäknt fei aucf^ bie Darftellung ber inbifd^en pl^ilofopljie pon
D e u f f

e n , „2lllgemeine (Sefdjidjte ber ptjilofopl^ie", Bb. I in 3 tieften

1894 bis 1908.

Über bie bubbt^iftifd^en unb bie il^nen rermanbten tijeofopljifdien
Strömungen im t^eutigen Deutfd^Ianb pgl. Bb. IV unferes IDerfcs.

§ 5. Scunhadi.

I. Ceben unb XOivU, Submig ^euerbad^ würbe 180^ 3U £anbst^ut

in Bayern geboren. Sein Dater war ber berütjmte 3^^^!^ 2lnfelm ^euex»

hadi, ein ZIeffe con ii^m ber gleidjnamige IHaler. (Er ftubierte anfangs
^t^eologie bei bem Vertreter rationaliftifdjer 2luffIärungsttjeoIogie paulus
unb bei bem Hegelianer Daub in ^eibelberg. 1824 ging er nadi Berlin,

um ^egel felbft 3U l^ören. (Er wanbte fidj bort gan3 ber pfjilofoptjie 3U

unb tjabilitierte fid^ (als 2tni^änger ^egels) 1828 3U (Erlangen. 1830 liefe

er anonym eine fe^r rabifale Sdjrift „(Sebanfen über ^ob unb Unfterb»

lid^feit" mit einem 2lni^ang „tI^eoIogtfdj»fatirifdjer aEenien" erfd^einen.

Sie würbe oerboten. ^euerbad^s Derfafferfd^aft würbe befannt, unb ob«

wol^l er in ben nädjften 3atjren eine Heitre trefflid^er pt^ilofoptjiegefdjidjt-

lid^er 2trbeiten peröffentlid^te, Ijatte er bei ber bamaligen §eitlage feine

2tusfid^t, in ber afabemifd^en Saufbaljn weiter 3U fommen.

Seit 1836 lebte er 3U Brudberg, einem el^emaligen marfgräflidjen

3agbfd^Iofe in mittelfranfen, wo fein Sd^wager eine por3eIIanfabrif be»

trieb, an ber er fid^ mit bem Dermögen feiner ^rau beteiligte. £?ier war
er in 'ber £age, frei oon allen äußeren 2\üdfidjten fidj gan3 ber Befd^äf»

tigung mit ber pt^ilofopl^ie ijinpgeben. IlTel^r unb mefjr löfte er fidj oon

^egel los, ja man fann bie pt^iIofopt?ifdjen (Srunbanfidjten feiner Keife-

3eit gerabe3U aus it^rem (Segenfa^ 3U ^egels ptjilofoptjie am beften üer-

fte^en. rOas bei £?egel im ITtittelpunft ftetjt: ber abfolute (Seift, wirb als

(gr3eugnis bes IHenfd^en gefaxt unb rüdt nad^ an^en; was bei £?egel

blofe eine Selbftentäufeerung bes (5eiftes war: bie Zlatur, tritt bei itjm

in ben ITtittelpunft unb gilt als Slrägerin bes geiftigen Sebens. Dafe fid^

^euerbadj über biefen grunbfä^Iid^en (5egenfa^ 3U ^egel !Iar geworben

war, 3eigt feine „Kriti! ber £?egelfdjen p^Iofoptjie'' ron 1839. £?egels

„abfoluter" (Seift ift nur ber „abgefdjiebene (Seift ber (Etjeologic", ber in

Tegels ptjilofopt^ie nodj als (Sefpenft umgel^t.^^ Diefe ift in IDaljrl^eit

eine „3ur £ogif gemad^te 2:t^eoIogie", eine „rationelle ItTyfti!''. IDenn

f^egel let^rt, ba^ bie 2Tatur üon ber 3bee gefegt fei, fo ift bas nur ein

27 ztidjt un3Utreffenb; man ben!e baxan, wie fd^on in Qegels 3ugenb-

entwitflung bie t^eologifd^en 3ntereffen überwogen!
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fpefulatioer 'äüsbvnd für Me alte Cljeologenleljre, ba^ bie Ztatut oon
<5ott gefd^affen fei. Der abfolutc (Seift felbft ift nid^ts anberes als ber
enblidje fubjeftioe (Seift bes ITlenfd^en, nur abftraft gebadjt. (Er foU fid^

nadi H?egel offenbaren in Kunft, ^Religion unb pt?iIofop|^ie. Das fann
in IDal^rl^eit nidjts anberes bebeuten als: Kunft, 2leIigion unb pijilo«

foptjie finb bas 2lb\olute, bas ^ödjfte im (Seifte, unb 3mar im menfd)»
lid^en Reifte. IDas beffen (Sefd^öpf ift, bas roirb burdi f^egel von iijm

abgelöft unb il^m als bas abfolute IDefen gegenübergeftellt. Damit ift

aud^ ber (Srunbgebanfe Don ^euerbadjs Keligionspl^ilofopl^ie unb beren

(Segenfat5 3ur f^egelfdjen gegeben. Die Don ^egel angeftrebte Dermitt»
lung 3ipifd^en (Slauben unb IDiffen erflärt er (in feiner Sd^rift „pl^ilo-

fopljie unb (£t^riftentum" 1859) als „£üge gegen ben (Slauben unb als

lüge gegen bie Demunft", als „ein Spiel ber IDillfür, in ireld^em ber

(Slaube bie Pernunft unb iDieberum bie Demunft ben (Slauben um bas

Seinige betrügt". Z^ feinem f^aupttper! „IDefen bes (Etjriftentums"

(1840 I^at ^^euerbadj feine eigene 2leIigionspt^iIofoptjie bargelegt, bie er

in „borlefungen über bas IDefen ber Religion" (18^8/49) unb ber aus

feinem Zladjlafe reröffentlid^ten „Sl^eogonie" loeiter ausfütjrte.

3m 2llter iDurbe ^euerbad^ oon ITaljrungsforgen unb Kranfljeit fjeim-

gcfudjt. Die ^abrif, in ber fein Permögen angelegt mar, l^atte gefd^Ioffen

iperben muffen. 1860 roar er nadj 2led^enberg, einem Dorort 2lürnbergs,

übecgefiebelt. (£r befd^äftigte fid^ in feinen fpäteren 3al?ren befonbcrs

mit ett^ifdjen fragen, Zladi mieberf^olten Sdjiaganfallen ift er 1872 ge-

storben. (Sämtlidje IDerfe, tjerausgegeben con ID. Bolin unb ^. 3obI,

10 Bbe. 1903—U.)
2. 5cuctbad?5 €r!cnnlm5t!icom. ZTIan bat ^^ucrbad] lange

nur als ^ligionspl^ilofopt^cn gctüürbigt, aber feine ^eligions'

jjtjilofopl^ie ift getragen r>on einer rDobIburd]bad]ten IDelt' unb

Cebensanfid^t (bie er freilid] nid]t felbft in abgerunbeter 5orm

vorgetragen l^at).

3n ber (Srfenntnistbeorie \udot er r>or allem roieber bie

fmnlid^e tt)at>rnel^mung in ibre Hed]te ein^ufe^en. 3Trt (Segenfat^

3um fpefulatioen ^^eaVisrmis, ber meinte, auf rein logifd^em

IDege, ettoa burd] „bialehifcbe Selbftbemegung ber Begriffe"

(toie bei ^egel), IDiffen er3eugen 3u fönnen, ift er ber ^tnfid^t:

nur burd] bie Sinne roirb ein (5egenflanb gegeben, nid^t burd)

t)as Denfen. 2(ber babei ift er nid]t einfeitiger Senfualift. €r er»

!ennt aud] bie Bebeutung bes 1) e n ! c n s an. „Himmt man bas

Denfen roeg, fo finb bie (5egenftänbe ber Sinne nid^ts anberes, als

ftnnlofe Bilber unb geid^en." Das Denfen mu§ bie Sinnes-

empfinbungen erft cerbinben unb beuten, .-^reilid], abgefonbert

t)on ber Sinnlid]feit fommt bas Denfen über bie formaMogifd^e

3bentität nid]t l^inaus, es bringt bie (grfenntnis nid]t roeiter.

Das leiftet es nur in Perbinbung mit ber fmniidien (£rfal^rung.
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bie ftets neuen Stoff sufübrt unb aud] für bie notmenbigen Bc*

rid]tigungen bes X>cn!en5 forgt.

5euerbad] crüärt es für ein ausfid^tslofes Beginnen, bie Witt'

Iid]!eit burd^ Denfen Dollftänbig 5u erfaffen, fie gänslid^ rationa-

lifieren 5u tüoUen. „X)a5 IDirüid^e ift im Denfen nid|t in gan3en

^al:]Ien, fonbern nur in Brücl]en barftellbar. Dies beruht auf ber

Zlaint bes ^enfens, beffen IPefen bie 2tUgemcinl^eit ift, im Unter^

fd^ieb von ber IX)ir!Iid]feit, beren IDefen bie 3nbiDibuaIität bilbet."

Die tDirfIid]feit ift infofern unerme^Idi rcid?er als unfer X>en!en.

€in abgefd]Icffenes Begriffsfyftem, bas ben gansen tX)eit3ufammen^

I:iang barftellte, ift unmöglid]. X)ie aügemeinften Dorausfe^ungen

unb <£rgebniffe ber €in5el£Diffenfd]aften finb nad^ Bebarf irnmer*

fort um3ubilben.

(gegenüber Siegels Begriffsrealismus ift er burd^aus nominalifl.

(Dgl. ^b. I.) iPir bebürfen 3rDar ber Begriffsbilbung burd] ^Ib*

ftraftion, um bie oerroirrenbe 2T(annigfaItigfeit bes (Segebenen ju

üereinfad^en, aber bie ^Ilgemeinbeit, bie ben Begriffsinbalt aus*

mad]t, ejiftiert nid;t real, fonbern nur in unferem Denfen als Be*

beutung ber tDorte. Das IDirüidie aber ift inbiöibuell unb barum
nid]t reftlos begreiflid] unb befinierbar, fonbern nur (Segenftanb

immittelbarer, aufdiaulid^er <£r!enntnis.

Unfere überseugung Don ber IDirüidifeit bes anfd]aulid] (Be-

gebenen tDur3eIt übrigens nad) 5euerbadi nid]t blog in ben Sinnes*

empfinbungen, fonbern aud] in ben <5efüblen, in 5reube unb iCeib,

unb in ber Dielbeit ber 2Ttenfd]en, ja ber Begriff bes „0bjefts"

ift vermittelt burd] ben Begriff bes „Du".

3. ßencthadis nalutaltftifd^e IDellanfii^auung. Dom fubjef*

tioen 5tanbpun!t aus betradjtet, ift bie tlatur ZlTenfd^enroerf,

(Dffenbarung menfd^Iid^en IDefens. Denn (Sefdjöpfe mit anberen

Sinnen roürben bie rtatur gan3 anbers anfd^auen. 2lber ber

2Ttenfd] fd]afft bie Hatur nid]t (u?enn er il:|rer audi nur in feinem

Berougtfein getoi^ toirb). Sie brängt fid] ibm auf, ja o):inc bie

rtatur fann roeber Dafein nod] IDefen bes 2Tienfd]en begriffen

tüerben. Die XI a t u r ift bas etoige, unentftanbene JDefen, bas

erfte ber Seit, aber nid]t bem tDerte nad]. Der 2T( e n f d] ift

bas fpätefte, abi]ängigfte, bebürftigfte IDefen, aber babei bas

llöd^fte. €r ift aus ber Hatur t^eroorgegangen, aber als reines
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HaturtDcfen war er nod] nidit ,,2rtcnfd^", bas ift er erft infolge

ber Kultur unb ibrer gefd]icbtlidien (£ntrüic!Iung.

Dber bie Hatur binaus ober binter fie 5urücE formen tr>ir nid^t

geJ^en, o^ne uns in pliantaftitd]e 5pe!uIationen 5u verlieren. ^Die

Xtatm ift nicbt IDirfung eines r>on ibr r>erfd]iebenen lt)efens,

fonbern eine felbftänbige, nur aus fid] 3u begreifenbe IDirflid^'

feit. X>er (Sebanfe ibrer anfangs- unb (Snblofigfeit toiberfpridit

nidjt ber Dernunft, fonbern nur unferer Befd^ränftbeit unb Be-

quemlid)feit, bie an Stelle bes Fortgangs r>on Urfad^e 3u Urfad^c

bie etDige (S o 1 1 1^ e i t fe^t. Das ift aber nidits als ber Begriff

ber llrfad]e I:|YPoftafiert, b. l). 3um felbftänbigen It)efen erl^oben,

unb perfonifisiert. IDenn bie Cl^eologen bel^aupten, ol^nc bas

Dafein (5ottes toäre bie Hatur unerflärbar, fo ift gerabc bas

Umgefeierte toal^r: toenn ein (Sott tüäre, fo roäre gerabe bas Da-

fein ber IDelt unerflärlidj ; benn fie tüäre überflüffig. IDenn ein

pollfornmenes IDefen ift, tD05u nod^ ein unDoUfommenes?
2Iudi fann bas ^bfolute nid]t als berougt, als perfönlid] qc'

badii toerben; benn 3<i]'berDU§tfein, perfönlid^feit fe^t ein Hid^t-

3d] Doraus. perfönlid^feit ift infofern nottüenbig enblid^; fie

ift eine Selbftf^eit, bie fid) gegen anberes (tooburd] fte befd^rsänft

roirb) abgren3t.

Was man getDÖIinlid] bie ^ to e rf m ä § i g f e i t ber Hatur

nennt, ift nid^ts anberes, als il:^re <£inl|eit, ber innige ^ujantmen-

l]ang, in bem alles in ber Hatur ejiftierl unb rr»irft. Sie ift chcn

nid]t (roie man oft toirflid^ t?orausfe^t) con fid] aus nur ein

^aufe sufammenbanglofer Elemente, bie crft üon einem r>erftän'

bigen XDefen 3ufammengefe^t roerben müßten, roie bie Cettern

r>om Se^er 3u einem finnoollen Sai^. (Segen bie 2Innabme eines

(Sottes als Urbebers ber gmedmägigfeit fpridit aud] bie unleug*

bar Dorbanbene Un3n:?edmä|igfeit. 3" ^^^ d:]eobi3een
aller Reiten febrt 3tüar ber (Sebanfe toieber: toenn nid]t biefe

ober jene Unüollfommenl^eiten ober itbel trären, fo toäre aud|

biefes unb jenes (Sute nid^t. ^ber biefe Betrad]tung gilt nur für

bie gegebene Hatur unb il^re gefe^mäßigen gufammenl^änge, nid^t

für einen a II m ä d] t i g e n (Sott. €in foldier müßte (Sutes

ol^ne Übel, eine Welt ol^ne 2T(ängeI unb £eiben I^aben fd]affen

fönnen. So 3eigt es fid], ba^ bie Cbeologen bodi ^i^ Hatur

tatfäd]Iid] als ettoas Selbftänbiges, bie ^!Imad]t (Sottes €in-

fd]ränfenbes pprausfe^en, anbernfalls müßte man alle (5rau-
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jamfcitcn ber Hatur, alle (5rcucl ber ZTienid-jcn auf (5ott jurücf*

fül:|rcn. Datan aber bridit ber (Sottesglaube 3ufammen.

(5ibt man il]n auf, fo barf man aber nicbt (roie bie panti^eiften)

bie Hatur felbft 3UTrt (Sott mad|en. „T)ic toat^re Bilbung unb

rr>al:^re 2Iufgabe bes 2T(enfd]en ift, bie Dinge 3u nel^men unb 3U

betjanbeln, roie fie finb, nidjt meniger, aber aucb nidit me^r au?

il^nen 3U mad^en, als fie finb." „So gut mon einen 2T(cnjd)cn

oereliren unb lieben !ann, ol]ne il^n besbalb 3U Dergöttern, ja

ol^ne felbft feine 2T(ängeI unb 5<?^Icr 3U überfel:jen, ebenfogut fann

id] aud] bie Hatur als bas IDefen, obne bas id^ nid^t rcare,

aner!ennen, ot^nc bestiegen ibren ^Ttongel an fjer3. Perftanb,

Beiüu^tfein — (£igenfd]aften, bie fie erft im ZTienfdien befonnnt

— 3u üergeffen, ol]ne alfo in bie Superlative unb Übertreibungen

bes religiöfen ^tffefts 3u rerfallen."

Wie bas Dafein eines (öottes fo verneint S'^^^'^thad} aud] bie

Unfterblidifeit ber Seele. Das Seelifd^e fa^t er (in

ber ^rt bes „pf^d^o-pl^vfifd^en parallelismus"; vgl. unten bei

5ed]ner) lebiglid» als bie „innere", bie fubieftive Seite ber

CebensDorgänge eines organifd^en rOe^ens. <£s entfielet unb

r»ergel)t alfo mit biefem tPcfen. Der Begriff einer fubftantiellen

Seele entfielet (nadi ibm) burd» fivpoftafierung (Perbingltd^ung)

bes abftraften Begriffs bes Seelifdien.

^. 5«Mßi^öd?5 Hcligtonspl^ilofoplite. Sinb fo bie ^auptfä^e

bes religiöfen (Slaubens unl^altbar, fo bleibt bod^ bie ^at\adi<i

ber Religion unb il^re Bebeutung als eine ber geroaltigften

(Seiftesmäd]te ber (5efdiid]te. (£s gilt nun biefe Catfad^e aus

ber Hatur, insbefonbere ber 2T(enfd]en-Hatur, 3U erflären. 3"
biefer religionspl|ilofopl]ifd]en Ceiftung liegt bas tDefentlid]fte

unb <£igenartigfte von 5cuerbad]s pl^ilofopl^ie. Die religiöfen

Dorftellungen l^aben 3tüar feinen tPabrbeitstoert, fte muffen

aber p f y d^ l g i fd] in ibrem (£ntftel]en unb 3nt|alt erflärt

toerben. Das ift ber Sinn von ^^uerbad^s Sai?,: „Das (Se-

l^eimnis ber Cl^eologie ift bie ^ntl^ropologie." Unb 3u?ar ift

bie ^eligionspfvd]ologie in engem gufammenbang mit ber

gefd]id]tlid]en 5orfd]ung aus3ubilben. ^Ue Religionen

fmb gefd^id]tlid] geroorben unb nur aus beftimmten geiftigen

Suftänben unb ^eitbebürfniffen 3u veirfteben. €ben barum
gibt es aud^ feine abfolute Reliqion, bie allen Reiten aT\i

gemeffen irär?.
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Bei feiner pfvd]oIogi|ct)=l]iftorifcbcn (ErHärung ber Religion

fucf]t 5euerbad) fie l^auptfäcblid] aus ber p r a ! t i f d? e n

Seite ber 2T(enfd]ennatur abzuleiten. Der 2T(enfd] ift ein

burd]au5 bebürftiges, abt^ängiges IDefen. VTCit feinem Dafein

unb feinen Cebensbebikfniffen, mit bem (ßebeil^en feiner Arbeit,

mit ber 5id]erung feiner felbft unb feiner Ciebften vov ^ob,

Kranfl^eit unb (SefaE^r, mit allen feinen £]offnungen unb Bc-

fürd]tungen riel:^t fid] ber 2T(enfd] bineingcftellt in einen ^u-

fammenl^ang r>on Kräften, bie fid] feiner Beredjnung unb Bc*

Bjerrfd]ung ent5iel|en.

^ud] von feinen inneren (Saben unb Anlagen finbet er feine

Cebensgeftaltung beftimmt. ®ft fül^lt er fid] burd] bunfle (5e*

roalten in feiner Bruft 3u ^aten fortgeriffen, r>or benen er bann

fd]aubernb ftel]t.

2tIIe biefe (£rfal]rungen finb für ben ^Tienfd^en um fo einbruds*

DoUer, je unDoUfommener nod] feine <£rfenntni5 ber Hatur-

gefe^e, je unenttoidelter feine Ced]ni! ift. Die menfdilid]e (Ein*

bilbungsfraft bemäd]tigt fid] biefer €rfabrungen. Der 2T(enfd]

fann urfprünglid] bie Hatur unb bas r^aturgefd]el]en nur oom
2T(enfd]en aus Derftel]en. Die ^bl]ängigfeit feines Ons unb

bes baburd] bebingten (5efd]el]ens von ben eigenen Stimmungen
unb Caunen, ^roedfe^ungen unb tüillensaften ift il]m vertraut.

Diefes fein IDefen unb feine IPirfungen legt er mm (ot]ne fid]

beffen bemüht ju fein) in bie Hatur binein; bie Haturoorgänge

merben il]m 5u Minderungen r>on menfd7enäl]nlid]en unb 3ugleid]

übermenfd]Iid]en IDefen. tüeld^e d^üge bes rtaturlebens babei

üorjugsroeife r>on ber pbantafie ergriffen unb 5u göttlid]en

lüefen ober (£igenfd]aften unb IOir!ungen umgebeutet roerben,

bas I]ängt ah von ben befonberen Dafeinsbebingungen ber ein-

^^Inen DöÜer unb il]ren nationalen Einlagen. Daber aud] bie

bunte 5üne ber Derfd]iebenartigften (?)öttergeftalten. Durd] alle

€nttDicfIung ber religiöfen Dorftellungen aber gel]t als (5runb-

rid]tung ber 5ortfd]ritt üon befd)rän!ten, nur ben (£igentümlid]'

feiten eines beftimmten Canbes entfpredienben Hationalgöttern

3u unipcrfalen, allgemein-menfd]lid]en (Sottbeiten.

Die pl]antafietätig!eit, weldie bie (Sötter unb fd]lieglid] ben
einen (Sott fd]afft, ift aber fein beraubtes freies tlun, tote bas
bes Künftlers, fie ift unbeu?u§t unb ift 3ugleid] befeelt t?on furd]t-

barem (grnfte, t^eil fie I]ert?orgett:ieben v{nb. goI?nft roirb r>on ben



106 <5egncr bes fpcCulatioen 3^ß^I^smus.

mäditigften menfdilidiGn Bcbürfniffen, (5cfülilcn unb Bc»

gcl]rungen. "Sbcn barum bleibt es and) md\t bei bcr (Seftaltung

bcr (Sötterroelt: man fudit auf bie göttlicben IDefen €influ6 5u

gewinnen, unb 3tr>ar burd bie gleiden 21üttd, burd^ bic man
auf 2T(cnfd^cn (£inbrud mad^t: man na^t fid) il^ncn bittenb, mit

(5cfd)ßnfen, mit 0pfergaben; man fud^t tt^ren IDitten 3u erforfd^en

unb 3u erfüllen; man bemütigt fid) vot il^nen.

rtur ein Heiner ^eil bes Haturgefdietjens ift \m ben 2Tienfd]en

auf nieberfter Kulturftufe fo regelmäßig, ba^ es ben (SebanJen

einer (Sefefemägigfeit ertoedt. Die (£rfenntni9, ba% alles (ße-

fi]el)en nad^ allgemeinen (Sefe^en erfolge, ift ein gan5 fpätes

Ergebnis ber geiftigen €nttt>idlung. ^s tritt in ben ftärfften

(5egenfa^ 5u aller religiöfen 2luffaffung5tr>eife: benn für bie[e ift

bas tüunber bie f)auptfad^e. lt)unber gefdjeben immer nur ba,

tüo ber IDunberglaube berrfdit. Der (Slaube an bie IDunber

gel^t biefen Doraus; er ift ibr Urfprung, nidjt umgefebrt.

5. Stnethadis €t^if. 5euerbad) begnügt fid] aber nid^t bamit,

bie Religion pfvdjoIogi{d 3u erflären; er l^at 3ugleicb für il^ren

f i 1

1

1 i d^ e n (Sebalt bas feinfte Derftdnbnis unb fud^t biefen 3u

betoal^ren. tOenn bie (Sottbeit nidjts ift als ber in ein toirüid^cs

IDefen r»ermanbelte (Segenftanb menfcblid)er tDürbe, fo gilt ber

5ai^: wie ber 2Tienfd7, fo feine (Götter. Sie finb bie <£ntl]üllung

bes gebeimften Selbft bes ZTTenfdien. 3n ber (Sottl^eit fd^aut ber

ZTTenfd^ ben ibealen unb unenbliden (3e\]aU feines eigenen

IDefens an, ben er — unberoußt — aus fid^ I^erausrerlegt l^at.

Somit ift ber 3nbalt eines religiöfen (Slaubens bas feinfte prü-

fungsmittel für ben (ßeift eines Polfes, für ben innerften Sinn

feiner Kultur, Dor allem feiner Sittlidjfeit. ^iel^t man Don bem
3nB^aIt ber religiöfen Porftellungen alles ah, was pbantaften

übermenfdjlider 21Tad)t unb IDirfungsroeife finb, fo bleibt ein

oerebeltes 2T(enfd]entum, fo bleiben fittlidje J^beaU. Hunmel^r

erfd]eint es als Aufgabe bes ilTenfd]en, mit eigener Kraft an

ber DertDir!Iid]ung biefer 3^ßcxl<^ 3u- arbeiten. Wenn 3. 53. nad^

d]riftlid]er £e^re (Sott für ben 2T(enfcben leibet unb ftirbt, was
):iei%t bas anbers als: toer für anbere leibet unb fein £eben l]in-

gibt, t^anbelt göttlid], ift feinen 2Tiitmenfden ein (Sott. Unb fo

fmb alle bie moraIifd]en präbifate, bie (Sott beigelegt tüerben,

r>on ii|rer religiöfen €in!Ieibung 3u befreien unb als 3nl^^It rein

menfd]Iid^er 3^^cilß 3u faff^n unb 3U fd^ä^en. 5ür ben geiftig
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unb ftttlidi (Sereiften erbalten bie löiditigflen menfcblidien Per-

bältniffe audi nicbt erft ibren IDert unb ibre IDeibc burd^ ben

Segen bes prtefters. „Sic finb nur ba moralifcb, wo fie burd]

fid] felbft als religiöfe gelten. I^eilig ift unb fei bir bie ;$reunb'.

fd]aft, l^eilig bas Eigentum, beilig bie (£B^e, bcilig bas IVoh}

jebes ZlTenfcben, aber beilig an unb für fid^." „Der ^Itl^eismus

I^ebt nid^t, inbem er bas tijeologifdie .Über ben 2Tienfd]en' auf-

bebt, bamit audi bas natürlid]e unb bas moralifd^e „über" auf.

Das natürlid^e ,über' ift bie Hatur felbft. i)as moralifd^e

,Über' ift bas '2^beal, bas fidi ber 2Tienfd) fe^en mug, um etroas

^üditigcs 3u toerben; aber biejes 3bGaI ift unb mu^ fein ein

m e n f d] I i d] e s 3beal."

^Is (5runblage ber (Stlii! betrad^tet .f^uei'Badi bas Vet'

l]ältnis ber 2T(enfd]en untereinanber.. bas Pert^ältnis bes
3 d] 5 u m D u. 3n ber ^e5iel^ung 3um X>u cntroidelt bas 3<i^

erft bie gan5e Sv.\ie feines IDefens. 3ti bem ^üreinanberfein, in

ber fd^einbaren Selbftentäugerung fommt bas 3«^: ^^^ft 5u feinem

liefften Selbft. ®I:^nc Pielbcit ber Zltenfdien, or^ne menfd]Iid]C

(Semeinfdiaften gäbe es feine fittlid^en (Sefefee unb Beurtei-

lungen. X>er (Slücffeligfeitstrieb ift allen 2Tienfdien angeboren;

aber 'Öa er in allen gleid^ ftar! ift, fo ertjcbt fid^ bie Aorberung

ber 5elbftbefd]rän!ung unb ber JRücffidjtnal^me. übrigens !ann

man and) in ber Segbüdung anberer fein eigenes (5hicf finben.

X)er (Egoismus ift freilidi „bie Urjadie aller l£after, aber aud^

bie Urfadie aller Cugenben". Das gilt nidit nur für ben in»

bioibuellen, fonbern audi für ben fo5ialcn €goismus; es gibt

eben andi einen Egoismus ber 5cimilien, Korporationen, (Se-

meinben unb Hationen. X)er Egoismus ber (Semeinfd^aften l^at

bie Banblungsmeifen ber (£in3elnen, bie ber (Semeinfdiaft unb

il|ren (Sliebern förberlid] ober fd^äblidi finb, 5u Cugenben unb

£aftern umgeprägt.

€s ift barum aud] nid^t ju befürd^ten, ba^ mit bem (Sottes»

glauben ber Unterfdneb 3rt?ifd]en gut unb h'os, ^ed]t unb Unred^t

fditoinben toerbe. T)iefer beftebt unb toirb beftel>en, folange ber

Unterfdiieb Don 3«^ ^^"b Dn, CEin3elnen unb (Semeinfd^aft Dor-

l^anben ift. T)er 2ltbeismus bleibt alfo nidit bei 3erftörenber Kritif

ftel^en ; an bie Stelle ber Religion roirb er ben e 1 1^ t f d^ e n

3beali5mus fe^en. „T>ie Derneinung bes 3ßTifeits iiat bie

Bejal^ung bes Diesfeits 3ur 5olge; bie ^ufl^ebung eines befferen
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Gebens im fjitnirtcl fd^Iiegt bie 5orberung in ftd]: es foU, es mufe

bcffer trerben auf bei <£rbc; fie Dcrtüanbclt bie bcffcrc §u!unft

aus bem (Scgenftanb eines müßigen, tatlofen (Slaubens in einen

(5egenftanb ber pflid^t, ber menfd]Iid]en Selbfttätigfeit." „Wenn
toir nid]t mel^r ein befferes £eben glauben, fonbern ro o 11 e n,

aber nid^t Derein5elt, fonbern mit Dereinigten Kräften tüollen,

fo roerben toir aud^ ein befferes ^eben f d] a f f e n , fo toerben

roir tüenigftens bie Jraffen, I^immelfdireienben, i|er33erreigenben

Ungered]tigfeiten unb Übelftänbe, an benen bie ZHenfd^l^eit bis-

I^er litt, befeitigen. 2(ber um biefes 3u roollen unb 3u beroirfen,

muffen roir an bie Stelle ber (Sottesliebe bie 2T(enfd]enIiebe als

bie ein3ige tüal:|re Religion fefeen; an bie Stelle bes (Sottes*

glaubens ben (Stauben bes IHenfdien an fid^, an feine Kraft,

ben (5Iauben, ba^ bas Sd]icffal ber 2TIenfd]l|eit nid^t von einem

IDefen auger ober über il]r, fonbern r>on il:jr felbft abl^ängt; ba^

ber ein3ige Teufel bes 2T(enfd]en, ber ZTTenfd], ber roI:^e, aber'

gläubige, felbftfüd]tige, böfe 2T(enfd], aber aud] ber ein3ige (5ott

^es ZTTenfd^en — ber 21Tenfd^ ift."

6. (Sefc^ic^tlic^e Be6cutung, ^euerbadjs Sdjriften, befonbers feine

religionsptjilofopijifdjen, k^ben in ben Dter3iger 3at)ren in ben liberal

.

unb oppofitionell gefinnten Kretfen, 3umal bei ber 3ugenb, großen Beifall

gefunben. Der 5o3iaIift (Engels er3äf^It barüber: „Die Begeifterung rpar

allgemein; lüir waren alle momentan ^euerbadjianer." ^^eucrbadjs Be»
ftreben, ben IHenfdjen, unb ^wax ben IHenfdjen als f i n n I i d^ » geiftiges

tDefen, in ben lüittelpunft ber IDeltanfdjauung 3U ftellen, berütirte fid^

mit ben Senben3en bes fog. „jungen D e u t f dj I a n ö ", b. k- ^on
Stiteraten ipie £?eine, (5u^fon), Saube, IPienbarg, St^eobor IHunbt. 2^
einet Perorbnung bes Deutfd^en Bunbestages com lo. De3ember 1835,

in ber bie Sdjriften biefer tTtänner verboten ipurben, waten fie djaraf-

terifiert als „eine literarifdje Sdjule, beren Bemül^en unoerljo^Ien baijin

get^e, in belletriftifd^en, für alle Klaffen oon £efern 3ugänglidjen

Sd^riften, bie d^riftlid^e 2?teIigion auf bie fred^fie IDeife an3ugreifen, bie

befteijenöen fo3iaIen Pertjältniffe tjerab3uipürbigen unb alle gudjt unb
Sittlidjfeit 3U 3erftören".) €rn)ätjnt fei in biefem ^ufammentjang bie

Bemer!ung Ztie^fd^es (Genealogie b. tHoral III, 3): „IlTan erinnere fid^,

rpie begeiftert feinerseit 2?lid^arb IDagner in ben ^ufetapfen bes pljilo»

fopf^en ^euerbad^ gegangen ift: ^euerbadjs tDort oon ber ,gefunben

5innlidjfeit* — bas flang in ben breifeiger unb Dier3iger 2<^k^^^ IDag-

nern gleidj oielen Deutfdjen (— fie nannten fidj bie ,jungen Dcutfdjen*)

mie bas IDort ber <£rlöfung." tDagners Sdjrift „Das Kunftirerf ^er

gufunft" ron 1850 berui^t gan3 auf ben (Sebanien ^euerbadjs. Das
3beal ift t^ier ber fdjöne, ftarfe, burdj bie t^ödjfte üebesfraft 3ur ^^rei-

i^eit gelangenbe lUenfdj, u?ie er in ber (Seftalt bes Siegfrieb (id^ ©er-

lörpert.
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VOU bei mandjen ber gen. Sd^riftfteller, fo finben jidi audi bei ^euex»

hadi fo3iaIiftifd^e 2^een. 3"^ Sinne ber materialiftifdjen (Be-

fdiiditsauffaffung betont er bie Bebeutung ber irirtfdjaftlidjen üertjält-

nijfe, insbefonbere ber (£rnätjrung, für bas geiftige £eben. „Die Seljre

ron ben ZTaljrungsmitteln ift von großer etfiifdjer unb politifdjer 23e-

beutung. Die Speifen iperben 3U Blut, bas Blut 3U £?er3 unb f?irn, 3U

(5ebanfen unb (5efinnungsjtoff. IHenfdjIidje Koft ift bie (Srunblage

menfdjiicfjer Bilbung unb <5efittung. IDoIIt il^r bas VoU beffern, fo

gebt il^m ftatt Deflamationen gegen bie Sünbe beffere Speifen. Der

inenfd^ ift, n?as er ifef^s

Befonbers ftarf aber imponierte bamals ^euerbadjs entfd^Ioffene

parteinal^me für i)en 21 1 Ij e i s m u s. Das 3eigt fid^ u. a. audi in (Sott-

frieb Kellers „(ßrünem ^einrid^". £?ier treten 3iDei 2In^änger ^euer-

badjs auf: ber plebejifdje 2{pofteI bes ^Itt^eismus peter (5ilgus unb ber

Don aller Befetjrungsfud^t fidj Dornet^m 3urü(fijaltenbe (Sraf Dietridj.

^euerbad^ felbft aber nnrb oerglid^en „einem gauberoogel, ber im ein»

famen Bufd^e fi^t unb ben (5ott aus ber Bruft oon Caufenben Ijinipeg-

fang". Be3eidjnenb ift folgenbe ^u^erung Kellers: „IDie trioial er»

fdjeint mir gegenupärtig bie ITteinung, i)a^ mit bem ^lufgeben ber fog.

religiöfen 2b^en alle poefie unb ertjötjte Stimmung aus ber XDelt oer»

fdjminbe. — 3m (Segenteil. — Die tDelt ift nur unenblid^ tiefer unb

fd^öner geworben, bas ^ehen ipertooUer unb intenfioer, ber Cob ernft»

ijafter, bebenüid^er unb forbert midj nun erft mit aller ITtadjt auf, meine

2lufgabe 3U erfüllen unb mein Beojufetfein 3U reinigen unb 3U befrie«

bigen, ba idj feine 2lusfid^t t^abe, bas Perfäumte in irgenbeinem IDin!eI

ber tDelt nac^3utioIen. <2s !ommt nur barauf an, n?ie man bie Sad^e

auffaßt."

Hnoerfennbar ift aud^ fein (Einfluß auf ^riebrid^ Ctjeobor P i f
dj e r

(1807—83), ben bekannten ^ftt^etüer unb Derfaffer bes Befenntnis-

romans „lludj (Einer".

3nbem ^euerbad^ fo bem poIitifd^=fo5iaIen u?ie bem religiöfen 'Rabu

falismus geiftige IDaffen lieferte, erinnert feine SteUung im (ßeiftesleben

ber Dier3iger 3al^re an bie ber (£n3Ynopäbiften oor bem 2Iusbrudj ber

fran3öfifd^en Jleoolution.

7. IPür&igung 5er pI?iIofopI?ie ^euerbac^s. Beredjtigt ift bie Kritif,

bie ^euerbadj an ber ptjilofopt^ie f^egels übt, insbefonbere an feinem

Derfudj, burdj fpefulatioe Deutung ber Dogmen beren Dereinbarfeit mit

ber „Pernunft" (b. k- ^er miffenfd^aftlidjen unb pijilofopijifdjen (2infid?t)

bar3Utun. 2tud^ bie (5runbgeban!en feiner €rfenntnistt?eorie
entfpredjen bem Don uns gebilligten !ritifd^en Realismus. PerbienftooII

tnar befonbers, ba^ ex gegenüber ^egel bie Bebeutung ^er (Empfinbung

unb IDatjrnetjmung für bie IDirflidjfeitserfenntnis betonte.

28 Das flingt materialiftifdjer als es nad^ ^euerbad^s (Srunbanfidjten

gemeint fein fann, t^ebt audj 3U einfeitig gerabe bie Bebeutung ber (£r«

näiirung tjerror. PoE beredjtigt ift aber ber <5ebanfe, ba^ bie geiftig»

fittlidje ^ebung bes ITTenfdien notoenbig aud^ bie Perbefferung feiner

äußeren £age unb feines pi?Yfif<^^" guftanbes oorausfe^t, ba fo3iaIe Hot»

läge Dielfadj ber Zlät^rboöen ber tlnfittlid^feit unb bes Perbredjens ift.
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€inc iDertDoHe ZTad|U)ir!ung ber ^egelfd^en pl^ilofopt^ie 3etgt ficfj bei

iljm aber barin, bafe er fid^ in feiner 2^eIigionspt^ilofopijie
nidjt rpie bie SlufHärung mit einer oerneinenben Kritif an ben (Slaubens-

üorftellungen begnügt. (£r i^at ein oiel tieferes Perftänbnis für bie

IDur3eIn bes religiöfen (ßlaubens im menfcf^lid^en Seelenleben, unb fo

t^at er für bie Begrünbung ber Heligionspfydjologie (Srofecs geleiftet.

Piele feiner (£in3elausfüt^rungen finb freilidtj red^t anfed^tbar. (£r neigt
— ipot^l aud^ unter bem €influ| f^egels — 3ur begrifflid^en Konftruf«=

tion gegenüber fragen, bie nur burd^ religionsgefdjid^tlid^e (£in3eIfor«

fd^ung entfd^ieben toerben tonnen.

Da^ er feine religionspbilofopl^ifd^en (Sebanfen mit einer für uns er«

mübenben Breite entu)itfelt, erHärt fid^ baraus, ba^ er fie einer ^^^^
Dortrug, ber fie gan3 neu iparen unb oielfad^ rpotjl fet^r bebenüid^ unb
oeriperflid^ Dor!amen.

XDas iftnun aber mit feiner ^eligionspt^ilofopl^ie (ober genauer: feiner

J^eligionspfydiologie) t^infid^tlid^ ber (5 ü 1 1 i g f e i t (b. tj. bes XOaiiv»

tjeitsget^alts) ber religiöfen Dorftellungen betpiefen?

(ßeu)i^ ift bie Heligionspfvd^ologie fet^r geeignet, ben naio (gläubigen

in feiner (Blaubensfid^erl^eit 3U erfdjüttern. ^ür it^n ^ahen ja bie (5egen-

ftänbe bes (Slaubens IDirüid^feit wie bie il]n umgebenbe IDelt, ja a>o«

möglidj nodj einen „Ijöijeren (5rab" pon IDirflid^feit. Xlun getjt aber bie

2?eligionspfYd|oIogie einfad^ ron ber Dorausfe^ung aus, ba^ ber gan3e

(ßlaubensinlialt unb alle bie mannigfad^en unb mäditigen IDirfungen ber

2^eIigion aus bem menfd^Iidjen Seelenleben 3U erHären feien, unb fie

ipeife biefe Dorausfe^ung audj im €in3elnen burdj3ufül^ren. So erflärt

bie Jteligionspfyd^ologie bie Heligion, otjne (oon il^rem Stanbpunft aus)

ben geglaubten göttlid^en IDefen IDirflid^leit 3ufpredjen 3U muffen.

Das fann nun leidet fo aufgefaßt u?erben, i>a§ bie (Slaubensoorftel*

lungen ebenbamit als 3IiiifioTten bargetan feien. Bel^auptet bemgegen«
über ber (Släubige: 3IIiifionen fönnen bodj unmöglid^ fo gerpaltige unb
fo fegensreid^e XDirfungen k^hen, fo wäre bagegen 3U fagen: bie tDir«

hingen bes (5Iaubens i^ängen lebiglidj ron feiner ^eftig!eit unb feiner

lUad^t über bas (5emüt ah; es ift bafür gan3 gleidjgültig, ob bie ge-

glaubten göttlid^en IDefen ejiifteren ober nid^t. Übrigens beiDeift fd^on

ber mannigfaltige unb nielfad^ fidj toiberfpredjenbe j^^^^I* ^^^ (Glaubens»

Dorftellungen, ba^ fie nid^t alle ujal^r fein fönnen. ferner barf man
neben ben fegensreid^en IDirfungen bes (Slaubens nid^t feine hebenf"

lidjen unb fd^recflid^en folgen überfeinen. lOäre enblidj feine IDirfung

aud^ öurd^rpeg ujertDoII, tPäre bamit fd^on beroiefen, ba^ ber (ßlaube

objeftioe (Sültigfeit befi^e, alfo ipat^r fei? Damit tDÜrbe com tDert einer

Porftellung auf bas Sein it^res (5egenftanbes gefd^Ioffen. 3ft biefer

Sdjiufe 3U redjtfertigen? (Dgl. S. 92.)

IDenn aber fo ber ^inn?eis auf bie tDirfungen unb ben VOett ber

(ßlaubensDorftellungen nidjt genügt, il^rc IDat^rbeit bar3utun, fo fdjiiefet

anbererfeits il^re religionspfYdjoIogifd^e €rflärung nodj nid^t ben beweis
iljres illufionären <£I?arafters ein. <5erabe voexl bie religionspfyd^ologifd^e

Betrad^tungsipeife ii^rer üorausfe^ung nadi von ber ^rage nadj ber

(Ejiften3 ber (ßlaubensgegenftänbe gan3 abfielet, fann fie felbft biefe (jrage

nidjt 3ur (Entfd^eibung bringen. 2ludj roenn i>ie (Blaubensoorftellungen
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if^rem 3^^oIt "<ic^ DÖIlig aus bem menfd^Iid^en Seelenleben erflärbar

finb, fo fönnte es bod^ fein, ba^ u)enigftens mand)en öiefer Dorftellungen

eine jenfeits ber (Erfd^einung liegende IDirflid^feit entfpräd^e. Darüber
3U entfd^eiben ift Sadie ber UTetapI^Yfif. Deren (Sntfd^eibung ipirb aber

nid^t fo beftimmt unb burdjaus nid|t fo öerneinenb ausfallen tDie bie

^euerbad^s.

Unb audi wenn man meint, ba^ bie ITtetapt^yfif hier nid)t5 mit aus«

reidjenber 2I)abrfd^einIid^!eit ernennen fönne, fo bleibt immer bas „XDag«

nis" bes religiöfen (Slaubens möglid^, ber allen 'Sebenfen fein „Dennod^!"

entgegenfe^t, ber gutrauen ^at 3um IDeltgrunb, ii^n als liebenbes IDefen

fafet unb Don il)m bie ^forberung unb ^£rbaltung alles toat^rt^aft JDert«

DoIIen, 3umal bes fittlidj (Suten erbofft.

2in3uerfennen ift jebenfalls bei ^euerbad^, ba^ er feine naturaliftifdje

IDeltanfidjt nid^t 3U einem naturaliftifd^cn pantt^eismus ausgeftaltet bat;

benn bas ujürbe bebeuten, ba^ man aud^ alles Sd^redlid^e unb (Semeine,

ujas ber tiaturlauf mit fid^ bringt, oergötterte. ^feuerbad^ bat ferner be»

tpiefen, ba^ man 2ttt^eift fein unb bod^ ein feines Derftänbnis für ben

ettjifd^en (5ebalt mandjer religiöfen Porftellungen baben iann; unb ba^

ein ati^eiftifdjer Naturalismus wohl vereinbar ift mit bem ^efttjalten an

ettjifdjen ^bealen unb fittlid^er Sebensgeftaltung.

Dabei befunben feine e 1 1^ i f d^ e n 2lnfidjten einen gefunben IDirf lid^«

feitsfinn, ber fid^ üon aller unipabren 3^^'^^U^^^iii^9 ^^^ IHenfd^ennatur,

wie fie nun einmal ift, feml^ält. Sid^erlid^ ift ber Egoismus, 3umal bex

(Egoismus ber üeineren unb größeren (Semeinfd^aften, eine ^auptquelle

moralifd^er (5ebote. — Befonbers im Kriege 3eigt fid^, n?eld^e 2tnforbe=

rungen bie Staaten um ibrer egoiftifd^en Selbftbei^auptung unb lüadit«

erupeiterung ipillen an bie <£in5elnen (als red^tlid^ unb fittlid^ r>erpfli(i^«

tenbe (Sebote) ridjten. — Das fd^Iie^t nid|t aus, ba^ bamben IDerturteile

mel^r äfti^etifd^er 2lrt (wie fie ^erbart aufgeupiefen bat) für bie (£nt«

ftetjung ber fittlid^en ITormen in ^^rage !ommen. ZTatürlid^ finb neben

ben egoiftifd^en aud| bie altruiftif^en (opfertpilligen) Q;enben3en in ber

nienfdiennatur 3U berüdfid^tigen unb folcf^e triebe, benen webex

egoiftifd^er nodj altruiftifd^er (£barafter 3ufommt. €nblid^ ift nidjt 3U

überfeinen, ba% (Sebote, bie urfprünglid^ aus €goismus beroorgegangen

finb, im Derlaufe ber menfci^Iict^en (Snttpitflung ron 3nbiDibuen aus

reinem pflid^tgefübl erfüllt n?erben tonnen, unb ba^ biefe bann in ber

bingebenbcn pflid^terfüllung erft ben u)ertDoIIen Sinn it^res Dafeins er»

blitfen.

§ 6. Der ttTaicrtalismus.

l. ©eiftige 5uftän6e um 6te VXiiU 6c5 ^9. 3a^r^un6ert5. Da§ im
tpeiteren Derlauf bes 19. 3^^r^iinberts bie „£^egelfd)e £in!e" met^r tjer=

portrat, ba^ übert^aupt in ber pbilofopJ^ie öer nädiften ^^^^^k^^^ ^<^bu

fale J^id^tungen überu?ogen, bas I^atte feinen (Srunb in ber Keaftion, bie

auf bas „toEe Z^k^" l^'^^ folgte, unb ben tjoffnungsfreubigen 3Ö^^Iis«=

mus ber bamaligen Ben)egung in peffimismus unb Verbitterung um«
fd^Iagen madjte. Die fiegreid^en Hegierungen begnügten fid^ nidjt bamit,

bie 2^ube mieber I^ergeftellt 3U baben, man fud^te bie liberalen €rrungen»
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fdjaften bes ^teoolutionsjal^res möglidjft 3U befeitigen unb (n?ie ^riebridi
XDilkelm IV. bas einmal nannte) „ben bemofratifdjen Sdjmu^ bes
3atjres ber Sdianbe aus ben beutfd^en Perfaffungen 3U entfernen".
Dieje ipurben barum in reaftionärem Sinne umgeftaltet ober tpenigftens
ausgelegt; pc»li3eiu)ill!ür l^errfdjte, unb bie (Serid^te bradjten fidj bei ber
Verfolgung ber Derbädjtigen um ben Huf ber nnparteilidjfeit. Unb
nidjt blofe mit politifdjen pro3effen unb Derurteilungen fämpfte man
gegen bie liberalen, fonbern audj mit perfönlid^en iria^regelungen, rüc!«

fiditslofen 2tbfe^ungen ober fleinlidjen gurücffeijungen Don Beamten,
(5eiftlid^en unb Stetjrern. IDer es u>agte, auf Kan3el ober Katlieber freie

2lnfidjten in politif ober in 2^eIigion unb pljilofopl^ie 3U oectreten, ber
fonnte fid^ auf eine t^arte Verfolgung gefa|t machen. Utetjreren frei»

gefinnten UniDerfitätsIetjrern, u?ie XlTommfen, Kuno ^^ifd^er, lltolefdjoit,

Büd^ner, ipurbe bamals bie Set^rbefugnis ent3ogen.

2n DoUer (5unft ber 2\egierung ftanb tagegen bie fonferoatice partei.

3|ire f^auptftü^e, ben oftelbifdjen 2IbeI, fud^te man in jeber IDcife 3U
ftärfen; er erijielt umfangreid^e Porredjte, audj bie gutsljerrlidje polisei,

3urü(!. Die im 3aijre 1848 gegrünbete ,/Kreu33eitung" ipurbe bas ®rgan
ber Partei; ii^r geiftig bebeutenbfter Vertreter auf bem (5ebiet "bes

Staatsred^ts unb ber ^Hed^tspl^ilofopi^ie u?ar ^^riebridj 3iilius 5 t a tj I

(1801—60. ^ndt ikn I^atte (toie Sdjelling) Jj^iebrid^ IDiltjelm IV. an
bie Uniocrfität Berlin berufen, bamit er ben Hegelianern, befonbers beren

Hed^tsleljre, entgegentrete. 3" ber ^at befämpfte er bas £}egelfdje fpefu»

latioe Syftem, ba in it^m „ber Selbftmadjt ber Vernunft" oicl 3U Diel

'Redit eingeräumt fei. 2Iod^ fd^ärfer fritifiert er oom Stanbpunft ber

organifdjen Staatsauffaffung aus bie inbioibualiftifdje Vertrags» unb
21aturred^tslei|re ber ^tufflärung unb bes Liberalismus; fie wirft nadi

itjm burdj il^re Betonung ber inbioibuellen ^reil^eit auflöfenb unb 3er»

fe^enb, ift bas Syftem ber Heoolution unb füijrt mit innerer ^olgeridjtig«

feit 3um Demofratismus unb 5o3iaIismus. Statjl finbet freilidj audj

fd^arfe IDorte gegen bie felbftfüd^tige Beget^rlid^feit bes 3ii"fßi^tums,

unb er oertritt ii^m gegenüber bas allgemeine Staatsintereffe. — (£r

fafet (wie £?egel) ben Staat als etwas (Böttlid^es unb (Sottgeipolltes unb
betont bie €rtjabenl|eit ber Staatsaufgabe gegenüber ben 3ntereffen ber

Staatsglieber (aud^ ii^rer IHet^rtieit). 2Jber oiel offener wie biefer mill

er feine Staatslet^re auf ben Boben d^ r i ft I i d^ e r IDeltanfdjauung

ftellen. Dabei gilt ihm bie UTonard^ie als bie gottgeiPoUte ©rbnung,
unb 3tuar „eine ipirüid^e Ittonard^ie, in ber ber König nid^t roillenlofes

IDer!3eug ber parlamentarifd^en IHajorität ift, nid^t IlTinifter eines ^e*
gierungsfvftems annet^men mufe, bas fie iljm oorfd^reibt, fonbern inner-

tjalb ber gefe^Iid^en Sd^ranfen felbftänbig nad| eigenem (Seu^iffen unb
Urteil regiert, ja ber Sd^iperpunft ber <3ewalt ift". So fdjä^t er bie

2lutorität mel^r als tHajorität, Legitimität mel^r als Verfaffung unb
Voüsoertretung; bie €rbmonardiie ift it^m im eigentlidjen Sinne „von

(ßottes (Snaben".

Sd^on bei Statjl 3eigt fid^, tpie 2lea!tion auf politifdjem unb auf reli»

giös^firdjlidjem <5ebiet Bianb in ^anb gei>t. Die „tiefe Verirrung, ja

tiefe Verfünbigung" bes Liberalismus fiefjt Stai^I 'barin, ba^ er „3U

feiner Criebfeber bie tTTenfdilidjfeit k^he, gelöft oon ber (5ottesfurdjt",
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ba§ feine IDeltanfdjauung „ben Stempel ber tiefen profanität" trage.

ms XTiitglieb bes preufeifd^en ©berürd^enrats t^at Stal^I gans im
Sinne von f^engftenbergs „^oangelifd^er Kird^enseitung" geroirft; in
einer aud^ oom f^of befud^ten Derfammlung erklärte er „bk ^oIeran3
für ein Kinb bes Unglaubens unb bie (5en?iffensfreit^eit für einen Seil
jenes IDerfes ber ^erftörung unb llmiräl3ung, ipeld^e bie moberne
IDiffenfdjaft be3eid^net unb bie 2^ube (Suropas bebroi^t".29 50 wuxbe
bamals bie eoangelifd^e Kird^e in ben Dienft ber Heaftion geftellt. IDer
nid|t für einen Demofraten unb Heoolutionär gelten n)oIIte, unb 3umal
irer im Dienfte bes Staates unb ber (5emeinbe auf gute Bei^anblung
unb Beförberung red^nete, ber mufete audj fromm unb gläubig fein —
ober n)enigftens fdjeinen.

Die üolfsfd^ule u?urbe nod^ meljr u?ie bis bal^in bem fird^Iid^en €in«
flu^ untermorfen; burd^ ^ie S t i e b I fd^en „2?eguIatioe" oon |8ö^ u)urbe
ber Heligionsunterrid^t mit einer Überfülle ron (5ebäd^tnisftoff in ben
IHittelpunft gerüdt. 2tud^ an ben I^öl^eren Sd^ulen legte man bei 2ln»

ftellung unb Beförberung ber Set^rer ben ^aupttrert auf ürdjlid^es Be»
fenntnis unb Ceilnai^me am fird|Iid|en '£,ehen. Va^ fo in ber geit con
1848 bis 1860 bie ortbobore 2lid^tung UJieber in ber eoangelifd^en
Kird^e üöllig oben auf fam unb fidj bereitwillig in ben Dienft ber poli»

tifdjen ^eaftion ftellte, bas batte 3ur ^olge, ba^ bie liberalen unb fpäter

bie So3iaIbemofraten fid^ im (Segenfat3 3ur Kird^e unb ihjen Pfarrern
füi^Iten unb „ürd^Iid^" unb „reaftionär" für fie gleid^bebeutenb ujurbe.

2lud^ in ber f a 1 1^ I i f d^ e n Kird^e UJU^te bie fog. ultramon»
t a n e Hid^tung, bie bamals an bem Bifd^of K e 1 1 e I e r oon inain3

einen bebeutenben ^ül^rer fanb, bie (Sunft ber Derbältniffe flug 3U be»-

nut5en. IHan betonte ben IDert ber Kird^e unb ber 2Iutorität bes papft»

tums für bie Befämpfung bes Liberalismus unb ber J^eoolution, man
pries ben „'Bunb von k,bxon unb 2lltar" (ügl. S. 29) unb man oerftanb

es babei, burd^ 2Ibfd^Iu^ neuer Konforbate bie Befugniffe ber Kirdje

bem Staate gegenüber 3U fteigern.

So ujaren bie 50er Z^k"^^ ci^te trübe §eit für alle freiljeitlidj (5e*

finnten. <5ax mand^em mod^te es fd^einen, als k^he bas ja^^ 1848 allen

3bealismus als Cortjeit unb bie 3'^^^^ilißTT als unpraftifd^e S^räumer

enoiefen. Unb wenn es je^t gefäbrlid^ xvax, com beutfd^en Daterlanb

29 Dagegen trat felbft 3ofias oon Bunfen, ein ^reunb ^riebrid^ VOiU
I^elms IV., in feiner Sd^rift „geid^en ber §eit" auf. (Er erflärte „Ejerrn

Statuts 2lnfid^t ift nid^t tjalbfatl^olifd^, fonbern gan3 fatl^olifd^ ober (öa-

mit feine Unflarl^eit bleibe) gan3 papiftifd^''. (£r forbert „^reifjeit bes

(Böttlid^en im €in3elnen unb in ^er (Semeinbe unb 2tnerfennung, ba^

(5en)iffensbru(J 2tuflel|nen gegen (Sott ift".

Dem „Ciooli'programm" ber beutfd^'fonferoatioen partei lagen

tpefentlid; (Sebanfen Stai^Is 3ugrunbe (rgl. beffen Sd^rift „Die gegen«

ipärtigen Parteien in Staat unb Kird^e" (1863). — ^bnlid^ fonfer*

Datir=nationaI gefinnt ujaren bie £?iftorifer ^einr. C r e i t f d^ f e

(1834—96: politif 2 23be. 1897/98) unb ber ©rientalift pauI be Sa-
gar be (1827—90: „Deutfd^e Sd^riften" 1886, 4. 2lufl. 1903. (2tus*

tpal^I oon Daab unb oon Hlulert 13X5.)

gneffcr, (Sef(t){(t>tc 6cr 'Pbnofopt)ie. HI. 8
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unb beutfdjer ^reit^eit 3U fingen, was tDunber, tpenn fid^ bie beutfd^c

3ugenb iriebcr met^r bem oben Biermatertalismus t^ingab unb fid^ an

bem bürftigen ^umor Don Sd^effels Srinf» unb Saufliebern ergötzte,

in tenen u. a. :^egels pt^ilofoptjie als „lUift" oeruüt ipurbe.

2tud} bas ijt u)oi^I begreiflidj, ba^ in biefer §eit, ido fo oiele in if^ren

f^offnungen fd^mäl^Iid^ enttäufd^t inaren, peffimijtijd^e Stimmungen fidj

ausbreiteten, unb ba^ je^t bie §eit !am, wo ber pi^ilofopt^ bes peffimis»

mus nad| langer Zlidjtbead^tung in fteigenbem ITIa^e £efer fanb unb all«

mäi^Iid^ ber populärjte beutfd^e pl^ilojopi^ iparb. Unterftül3enb irirfte

babei, ba^ Sd^openi^auers Sd^ä^ung ber IHufif als ber Kunft, bie am
tiefften bas IPeltgetjeimnis offenbare, bei 2^id^arb IDagner unb feinen

2lnl^ängern begeifterte 2Iufnat^me fanb. Zlidjt minber war es bebeutfam,

t>a^ Sciiopenljauers IDerfe ben naturn?iffenfd^aftlid^en 3"tßJ^^ff^Tt ber geit

in ausgebel^ntem IHa^e entgegen!amen.

2. ntatcrtalismus. ^n ber Steigerung ber Haturerfenntnis

unb il^rer praftifdien ^tnroenbung in ber ^ed|ni! lag eine fjaupt-

leiftung ber sroeiten fjälfte bes \^. 3a^i^^iinbert5.

^Pjatten t)orl)er Sd^elling unb I^egel mit i^rer naiurp^iilofopl^i-

fd]en 5pe!uIation Probleme ber empirifd^en ZXaturforfd^ung ju

entfd]eiben oerfud^t, fo nberroog je^t bas Umge!et)rte: Hatur-

forfdier beantroorteten einfeitig r>on il:|rem ^orfd]ungsgebiet aus

unb oline bie pI^iIofopI:]tfd]e 5d]ulung tDeltanfd^auungsfragen.

Por allem oertraten fie bie £el]re bes ^Tiaterialismus,
alles IDirflidie fei förperlid]. Die bc!annteften finb 3<^^o^

Zn I e f d] t"t („t»er Kreislauf bes l'ebens" \852), Karl D c g t

(„KöWerglaube unb iriffenfdiaft" \855), Couis Büd^ner
(„Kraft unb Stoff" \85^; 2\. 2tufl. \^0^). Das 5eelifd]e u^irb

babei 3um ^cil gerabe^u bem 2T(aterieIIen gleidigefe^t, fo roenn

bie BeiDu^tfeinsDorgänge mit (Sel]irnt?orgängen ibentifi3iert toer-

ben, ober roenn bel^auptet toirb, „bie (Sebanfen ftünben ettüa in

bemfelben Perl:]ältnis 3um (Sel^irn toie bie (Calle 3U ber Ceber".

X)iefe 5orm bes ZHaterialismus ift freilid^ unl^altbar. Willem

2T(aterieUen fdireiben toir räumlid]e (£igenfd)aften 3u; aud\ ift es

(grunbfä^Iid], roenn aud] nid]t t a t f ä d^ I i d^ in jebem

ein3elnen Sau) einer Diell^eit t?on Beobad^tern 3ugänglid^. Seeli*

fd]en Porgängen toie Elften bes ^üblens, IPoIIens, X>en!ens be-

ftimmte Cänge, Breite unb Did'e 3ufdireiben 5U roollen, ift finn-

los; aud^ finb fie, ftreng genommen, nur ben 5ubje!ten, bie fie

erleben, tr>al|rnet]mbar, unb 3u?ar nid]t r>ermittelft ber Sinne,

fonbern in unmittelbarer Selbfterfaffung.

^uf geroid^tige (Srünbe fann fid] bagegen biejenige 5affung

bes 2T(ateriaIismus ftü^en, bie bas pfydiifd^e in feinem Unter«
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fdiicb vom 2TIaterielIen ancrfennt, aber bebauptct, fcelifcbc pro-

3cffe !ämen nur in gcfe^mägiger Besicl^uncj 3u materiellen (näm-

lid] rteroen" unb (SeI]irnpro3effen) Dor, unb bie Unflerblid^feit

ber Seele fei roiffenfd^aftlid! nicht betoeisbar.

IDenn aber aud] in ber bamaligen Literatur bes 2TtateriaIi5*

mus (toie Dielfad] nodi in ber beutigen) UnÜarbeit in ben (Srunb*

begriffen l^errfdjte unb Bered^tigtes mit rinbcred]tigtem innig

Dermifd]t tcar, fo I^inberte bas nid]t, ba^ fie im liberalen Bürger-

tum (unb fpäter in ber fo3iaIbemoft:atifdien ^rbeiterfdiaft) loeitefte

Verbreitung fanb. Diefe Büd)er entbielten ja audq eine 5ülle

r>on naturtDiffenfd)aftIid]em IDiffen in leidet 3ugänglid|er Sonn,

fie toaren erfüllt von fittlidiem 3beali5mu5 unb übten fd^arfe

Kritif an bem Kird]englauben, ber mebr unb mel^r als ein

BjauptboUtDerf aller !onferr>atiD unb rea!tionär (Sefinnten ftd] 3U

ertoeifen fd|ien. 3^ ftärfer enblid] Haturtüiffenfd^aft unb Cedmi!
bie ^ugentr>elt mit ibren Stoffen unb Kräften in ben ZHittel-

punft bes 3ntereffe5 rüdten, um fo nälier lag eine XDeItanfd]aung,

bie bie ^ugenroelt mit ber IDelt überl^aupt gleid]fe^te, unb bie

in Stoff unb Kraft bie abfolute lOirüidjfeit, bas „Ding an fid]"

erblidte. (Seiftiges unb geiftige IDirfungen rourben in ben Kreijen

ber Haturforfd^er unb ^r3te, ja aud? 3umeift ber fog. (Sebilbeten

fpöttifd] als etroas Überujunbenes abgetan. Davnals (\85S)

fd^rieb ber gemütstiefe Sd]riftfteller (Seorg iriebr. X> a u m e r

(](800— \875): „(£s ift eine elcnbe ^sit. X>ie moberne Bilbung

liat fidi ausgelebt unb ift DoIIfommen auf ben Sanb geraten.

IDitl man mit ibeeüen unb fpirituellen Dingen nidit gan3 ücr-

l]öbnt unb tjeradjtet roerben, fo !ann man nid]t mel^r tun als —
3u ben Katbolüen gelten" (was er aud] ^859 tat).

ZTiit bem 2T(ateriaIismu5 mar man roieber in eine gan3 „bog-

matifd]e" ^rt bes pI]iIofopI]ierens bineingefommen. €r!enntnis'

tl]eoretifd]e Probleme mußten natürlid] einer Hid^tung fern liegen,

bie ba3u neigte, über ben finnlid] erfennbaren ^egenftänben

bas €r!ennen felbft unb bas 3d] gan3 3u rcrgeffen.

Diefe erfenntnistbeoretifd]e Sd]tr)äd]e ber materialiftifd]en

pl]iIofopt]ie bargetan 3U baben, ift bie Bebeutung ber (audi vov
trefflid] gefd]riebenen) „(Sefd]id]te bes 2T'(ateriaIismus" Don
Stubv. albert Cange (t 1875 als pI]iIofopbieprcfeffor in ZUiV'

bürg), bie \S66 3uerft erfd]ien. Darin ift anerfannt, ba^ ber

Zljaterialismus eine bered]tigte unb frud]tbare 2Tiarime ift für

8*
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bie naturtDiffenfd]aftIid]c ^orfdiung. Dagegen roirb Me nairc

llberseugung, in ber Zllaterie unb ibren Kmften fei uns bie

abfolute lDirfIid]!eit gegeben, bekämpft burcb ^urüdgreifen auf

bie Kantifcbe <£r!enntni5tt:]eorie, bie nidit x^cn ber förperlid^en

^ugentoelt als ettnas felbftoerftänblid^ (5egebenem, fonbern von
bem erfennbaren BetDugtfein ausgebt.

Dmdi ^ner!ennung ber Der:d]iebenbeit bcs pfyd^ifdien vom
pliyfifdien ift ber 2T(:ateriaIismus fpater 5u bem mobernen

(naturaliftifd]en) 2T(onismus r>on ^aedel, ©ftoalb u. a. ipeiter-

gebilbet toorben (ogl. Bb. IV).

VI. Kapitel.

§ {. Der franjöftfd^e pofilbismus, Comte.

\. Comics I^tflotifd^e Stellung; fein fTcbcn. 3n bem ZTta&e, als

in ben oierjiger '^lO.ljten ber beberrfdienbe €influ§ bes fpefula-

tioen '^bealismvLS, insbefonbere ber fiegelfdien pbilofopbie, nad^-

lieg, lioh fidi ^ugleid] bie 5d]ät5ung ber pofitir?en IDiffenfd^aften,

3umal ber naturtoiffenfdiaften. XDie bies bie 2(usbreitung bes

2T(ateriaIi5mus förberte, fo lüar es andi günftig für bas €in*

bringen bes fog. pofitipismus r»on 5ran!reid] unb (£nglanb l^er.

3n 5i^cm!reid] roar (£nbe ber 20er 2^abve ber Spiritualis-
mus Dictor (£ u f i n s (^792— ](867) 5u allgemeiner (Seltung

gefommen, ein efleftifd^es Svflem, bas befonbers von Cartefius,

Sd^elling unb fjegel abl^ängig roar. '2>n\ (5egcnfa^ 3u biefer meta-

pl]Yfifd]en ^id^tung, bie im (Seiftigen ben Seinsgrunb fal], begrün*

bete ^ugufte C o m t e (^798— ^857) ben metapl^yfiffeinblid^en

p f i t i D i 5 m u s , b. l]. einen rabifalen Empirismus, eine ein*

feitige „(£rfal^rungspl^ilofopl^ie"

.

Comte ipar ooripiegenb matl^ematifdj-naturnjiffenfd^aftlidj gcbtibet. Da
iijm ein öffentlidjes iel^ramt „ipegen ber unmoralifd^en ^alfd^t^eit feines

mattjematifterenben irtaterialismus" rerfagt blieb, fo lebte er meift in

bürftigen Dert^ältniffen von prioatunterridit, fpäter andi von ber Unter»

ftü^ung ipol^ll^abenber ^^reunbe unb (Sefinnungsgenoffen. ^lUmätjIidj Ijatte

er nämlid^ begeifterte 21nl^änger unb Sdjüler gefunben, bie tt^n 3um Ceti

iDie einen ^eiligen oeretjrten. Seine ^auptiperfe finb fein Cours de
Philosophie positive (in 6 Bänben, 1830—42, in 5. 2tufl. 1893/94,
billige Xleuausgabe 1908 f.) unb fein Systeme de politique positive ou
traitö de sociologie (in 4 "Bänben I85i—54). Seine Sd^reibipcifc ift
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flar, aber fd^iperfällig unb entbehrt oöUig ber fran3Öfifd^en 2Inmut ber

Darfteilung. Seeinflu^t ift er in feinen erfenntnistbeoretifd^en 2Infid^ten
von ^ume unb Kant, in feinen ettjifd)en oom (Srafen St. Simon (1760
bis 1825), einem ber Segrünber bes fran3öfifd^en So3iaIismus. ((Eine

beutfdje iXnsvoal[l aus <£omtes IDerfen oon 3- ^' ^- Kirdjmann in

2 Bänben ift 1885 f. erfd^ienen.)

2. <ComtC5 firfenntntslelite. Das mcnfd;Iicbe (£r!cnnen eniroxdcU

fid^ nad] (Tomtc in brei Stabien. Das crftc ift bas 1 1^ e o *

I o g i f dl e. fjicr I^crrfd]t bic pbantafic r>or. X>ie HaturDorgängc,

üon bcnen man nur eine gan3 un^ulänglidie (£rfabrung bat, roer*

ben burd] bas IDalten perfönlidjer XDefen, (Sötter unb (Seifter, er-

!Iärt. Unb 3tr»ar toirb im 5etifd]i5mu5 ben Itaturbingen unmittel-

bar ein menfd]enäl]nlid]e5 Ceben beigelegt. 3m poivtlieismus

toerben X)inge bel^errfdit gebadit r>on unfiditbaren göttlid)en IDefen.

3m 2T(onotl|ei5mu5 u^erben biefe inbiDibuellcn (Söttergeftalten

burd] bie ^bftraftion bes einen (Sottes erfe^t unb bamit oer-

flüd^tigt. So hübet ber ZTTonottjeismus ben Übergang 3um 3rDeiten

Stabium, bem meiapiiy \i\ dbexx. f|ier I^errfd^t bie ^eflejion,

bie Iogifd]e Betüeisfül^rung, über bie €rfabrung t>or. X>ie Hatur--

porgänge fud]t man je^t burd) abftra!te 3been (prin3ipien ober

Kräfte) 3u erflären, bie man auf eine Urfraft ober e i n Urroefen

(bie Hatur) 3urücffüt]rt. ZUan glaubt babei nod] (roie im erften

Stabium) eine abfolute (Srfenntnis oon bem innerften IDefcn

bes rOirflidien 3u befi^en. Dies roirb als unmöglid] er!annt im
britten Stabium, bem p o f i t i d i ft i f d] e n. Hunmebr befd^rän!t

man fidi barauf, burd] Beobad^tung unb ^fperiment bie Cat-

fad]en unb il^re (Sefe^e feft3uftenen (b. I^. bie ^egelmägigfeiten in

ber Befd]affenbeit unb im Perlauf ber. €rfd)einungen). ZTian

toill es üerfudjen, bie (Sefe^e auf eine möglidift geringe ^(nsabl

3urücf3ufüliren; man roill aber babei nid?t toeitcrgeben, als bie

<&:fal]rung erlaubt. (Gegenüber bem in ben früberen Stabien

lierrfdjenben Streben nad] abfoluter (Srfenntnis ift man fid] flar,

ba^ alle (£rfenntnis relatir» bleibt: \. info^ern tr>ir bie IDirüid]-

feit ftets Dom (Sefiditspunft bes 2T(enfdicn betradjten; 2. infofern

toir in ben (Scfe^en immer nur bie Jnelationen (Be3iel]ungen)

3rDifd]en ben €rfd]einungen erfaffen. Die üblidie Unterfdieibung

3tDifd]en „€rfd]einung" unb bem erfdjeinenben „Ding an fidi"

(ober feinem „IDefen") tüirb aufgegeben. 2Tian foll fid] bei ben

(£rfd]einungen berul^igen. Die 2(ufnabme eines „liinter" ben ^Sr-
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fd^ctnungcn liegcnben „roal^ren Sems" tüirb ahgeUl^ird, alle

Zfietapliy \if für unmöglid? crflärt.
X»ie pofitiDc rüiffenfd^aftlid^e Arbeit bleibt barum ntd^t ocrgcb-

lid^; fic bcfriebigt in gcrDiffem Zfia^e unfern (£r!cnntni5trieb, unb

fic crmöglid^t uns (im Pertrauen auf bie Unroanbelbarfeit ber

Haturgefe^e) aus bem Vergangenen bie 3ufünftigen Dorgänge
5u bered]nen unb \o unfer IDiffen in ben X>ienft prattifd]er ginecfe

5u [teilen (savoir pauor prevoir).

Die €ntu?idlung 5um pofitiDiftifdien Stabium erfolgt nid]t auf

allen (Erfenntnisgebieten gleid]5eitig. 3^ einfad]er ber (Segen-

ftanb einer IDiffenfdiaft ift, um jo el:|er roirb bas britte Stabium

erreid]t. Von biefem cSefid]tspunfte orbnet (Tomte bie funba*

mentalen lDiffenfd]aften in folgenbe ^eiiienfolge: 2TiatI)emati!,

^ftronomie, pt^yf^t Ct^emie, Biologie, 5o5ioIogie. Dabei foUen

jetDeils bie r>orangeI]enben aucb bie (Srunblagen ber folgenben

abgeben. 3^ einfad^er ber (ßegenftanb einer IX)iffenfd]aft ift, um
fo tt>eiter 5ugleid^ il^r ^nroenbungsgebiet; um fo mebr überroiegt

audi bie bebuftire 2T(etbobe über bie inbuftiüe. So ift in ber

ZHatt^emati! bie €rfal:]rungsgrunblage fo geringfügig, ba^ man
fie meift DÖIIig überfielet. Catfäd^Iid) ftammen aber bie (Srunb>

begriffe roie 3ay, ^lusbel^nung, Beroegung aus ber €rfal]rung;

jebod] biefe elementaren (5egcnftän6e ber 2T(atIiemati! finb fo

abftraft unb einfad], ba^ wk fie aud] in ber pbantafie beliebig

fombinieren unb unterfud]en f'önnen. X)a6 aber unfere (un*

abl]ängig Don ber €rfal]rung ficb DoIl5iebenben) matbematifd^en

Debuftionen in \\:iten (£rgebniffen fid] auf bie roirflidien 0bjeftc

anroenben laffen, ift nur aus jener €rfal]rungsgrunblage ber

ZHatl^ematif begreiflid].

3^ komplizierter bie (Begenftänbe ber XDiffenfd^aft toerben, um
fo mel^r übertoiegt bie 3nbuftion über bie X>ebuftion; in ber

5o3ioIogie ift barum bas Derfaliren faft rein inbuftio; aber es

bleibt bodi im lOefen ein n a t u r triffenfd^aftlid^es.

3. <£omte5 Sosiologic. Comte I^at fid^ nun gerabe bie 2(uf-

gabe geftellt, bie 5 o 5 i o I o g i e , bie IDiffenfd^aft Don ben

menfd]Iid]en (Semeinfdiaften, 3um pofitiüen Stabium 3u erl^eben,

b. l]. fie als naturu:?iffenfd]aft 3U geftaltm.

Znenfd]Iid]e (Semeinfd]aften fihb nid^t (u^ie bie ^ufflärungs-

pl^ilofopi^ie es fid] bad]te) baburdi entftanben, ba^ ifoliert lebenbe

2T(enfd]en ben rtu^en bes gefelligen Cebens !Iug erfannten unb
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CS barauftiin einfübrten, fonbern fie beruhen auf I05ialcn 3^*

ftinftcn unb Neigungen (bie Comtc „21 1 1 r u i smus" nennt;

von alter, ber anbere). X>er ZTccnfcb als ein3elner ift übert^aupt

nur eine !ünftlid]e 2Ibftra!tion ; ber Hlenfcb ift in ber fjauptfad]e

(5emeinfd]aft5tDefen. ^roar finb an \\db bie egoiftifd]en Strebun-

gen im 3nbir'ibuum ftärfer, aber je mebr bie 3^teUigen3 fid] ent-

toidelt unb 3u ber €rfenntnis fübrt, roie innig bie 3ntereffen ber

(Slieber bes to3iaIen (Drganismus miteinanber rerfnüpft finb, um
fo melir toerben bie altruiftifdien Neigungen übertoiegen. Sie

!önnen fid) aud] frei austoirfen, fidi baburd] oerftärfen unb bie

2T(enfd]en beglücfen, roäbrenb bie egciftifd^en burd] ben «Egoismus

ber anberen forttoäEirenb gehemmt toerben. Darum gilt als

(Srunbfa^ ber ZTioral: Cebe für anbere! vivre pour autrui!

2tud] für bie (Sntroicflung bes menfd]Iidien (Semeinfd^afts*

lebens gilt bas „(Sefe^ ber brei Stabien". Dem tI:^eoIogifd7en

Stabium in ber (Srfenntnis entfpridit I|ier bas m i I i t ä r i f d] e.

Das menfd]Iid]e £ehcn unb fjanbeln ift barin betjerrfdit Don

abfoluten 2Iutoritäten. Der Krieg fübrt 3ur XIntcrbrücfung ; bie

tDirtfd]aftfid]e 2Irbeit roirb von ber Kriegerflaffe auf Sflaren ober

I^örige abgetr»äl3t. (Eine Dollfommene ^usgeftaltung biefes mili*

tärifd]*autoritatit)en Syftems fielet (Eomte in ber Bierard^ie unb

bem Kaifertum ber crften ijälfte bes Zlattelalters (bis ins \2. ^)a^t-

I|unbert). <5an^ im Sinne ber XPortfübrer ber fog. Ultramontanen,

be 2T(aiftre, betDunbert er bas von ber fatbolifdien Kird^e he-

I]errfdite 2TtitteIaIter unb fiebt barin bie le^te „organifdie"

periobe.

Dem metapI^Yfifd]en Stabium fe^it Comte auf poIitifd]'-fo3iaIem

(Sebiet bas ber 3 u r i ft e n (ber „£egiftcn") parallel. Die mitt-

leren Sd]iditen brängen fid] l^ier vor unb verlangen poIitifd]e

^ed]te; biefe ^ed]te ab5ugrcn3en ift Sadie ber berrfd^enben

3uriften. Die militärifdje ©rganifation bient je^t meqr ber Per-

leibigung als ber (Eroberung; ber friegcrifd]e (Seift roirb all-

mäyidi von bem rDirtfd]aftIid]en 3urüdgebrängt. 3" biefcm

Stabium fielet (Tomte übrigens mel^r eine unruhige Übergangs-

periobe, in ber mit bem erftarfenben Perftanb bie fritifdien, auf-

löfenben Seftrebungen übcrroiegen. Von l^ier aus urteilt er aud^

ungünftig über ben proteftantismus.

Dem pofitiriftifd-jen Stabium enblidi entfprid]t bas i n b u -

ft r i e 1 1 e. Die rDirtfd]atfIidie Cätigfeit brängt hier bie militari'
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fcf^cn 3tttcrcffcn in bcn fjintergrunb. T>\c mirtjd^aftlicbcn Kräfte

finb aud) maggebenb für bie ftaatlicben (£inrid;tungcn unb btc

Dcrtctiung bcr poIitifd]en 2T(ad]t. Biet ertoäd^ft bic neue ^uf»

gäbe, bic 2T(affcn bes inbuftriellen Proletariats ber (5emeinfd]aft

innerlid] an3uglicbern, [ie ba3u 3U bringen, ba^ fic [id] als TXi'it'

arbeitet in einem großen (San5en fü^en. So fielet dornte in ber

fosialen 5i^age im toefentlid^en eine DoIf5er5ieI:]ungsfrage.

Die 5reil]eit, toie fie bie fran3Öfifd?e ^eoolution gebrad]t I]at,

foll nur Haum bieten für neue organifd^e 3ilbungen. („On ne

detruit que ce quon remplace/')

Die Beforgnis r>or ber auflöfenben Kritü, bem fdiranfenlofen

Subjeftioismus unb ber geiftigen ^erfe^ung unb 2ttomifierung ift

bei domte gerabe3u maggebenb in ber (Seftaltung feines (5e-

meinfd]aftsibeals.

<£r gellt von bem (Sebanfen aus, ba^ geiftige Übereinflimmung,

geiDiffe allgemeine (Srunbüber3eugungen, bie (Srunblage ber ge-

fellfcf^aftlictjen ©rganifationen fein mügten. Darum fei eine ftar!e

2tutorität nötig; freilid] bürfe biefe nidit auf angeblid^e göttlid^c

©ffenbarung, fonbern [ie muffe auf bie pcfitioe IX)iffeitfd]aft be»

grünbet u?erben. ^m 3ntereffe biefer Autorität unb ber burdi fie

getoälirleifteten fo3iaIen ©rbnung roill er fogar bic ^rei^eit b.^r

lDiffcnfd]aft einfd]rän!en. „<£s gcl|t nid^t an, ba^ jeber ZTIcnfdr,

oh fompetent ober nid^t, jeben Cag bie cSrunblagcn ber (Sefell-

fd^aft fclbft in 5i^age 3icbt. Die fvftcmatifd^c doIeran3 !ann nur

beftel]cn unb I^at nur beftanben bei 5i^cigen, bie als gleid]gültig

ober 3rDeifeIbaft betradjtct rourben."

Dabei gibt er feiner ibealcn (ScfcIIfdiaft ein burdiaus religiöfos

(Sepräge. 5aft alles — au§er bem Dogma — bat er babe'i bcr

!atl]oIifd]en Kirdic cnticlint. Die diriftlidien Dogmen nämlid^

finb feiner 2lnfid]t nad] mit bem pofitiren IDiffen unocrträglid].

2(udi toirft er ber fatboIifd?en Cctjrc r>or, fte ftär!c, inbem fic bem
<£in3elncn bie Seligfeit Dcrbeigc, bie cgoiftifdien Heigungen unb

l^emmc bic. freie «finttoidlung bcr altruiftifd]cn 3nftin!te. So ift

itim bie !atboIifd)e Kirdic 3tDar ber cigentlid^c (5cgner, aber 3U-

gicidi Dorbilb.

<£r cmpficlilt einen boppciten Kultus: einen prioatcn, ber

bic Danfbarfcit gegen bie Porfal^rcn unb bas öetDugtfein bcr

DeranttDortung gegenüber ben Had]fommen förbern foII, unb in

bem Icbcnbe ober oerftorbene 5i^ciuen als Sdiu^engcl ocrel^rt tücr«
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ben\ ferner einen öffcntlidien, ber bem (Sebäcbtnis groger

2Tiänner geroibmet fein foU. Das 3^xemon\c]l fiir ben Kultus t^at

er genau ausgearbeitet; aud] ijat er einen pofitioen Kalenber ent*

n?orfen, in bem jeber (Lag, jcbe Wod^c unb jeber 2Tionat einem

großen 2Ttanne geiüeibt ift. 8-^; Cage im '^ahre foUen ^^fWcigc

fein. €5 foH 9 3a!ramcnte geben. (£in prieftertum, beftebenb

aus en5v!Iopäbifcb gebilbeten pliilofoptjen, Kirsten unb X>id]tern,

foU bie Stellung von Beratern unb Siebtem einnebmen. X)ie

grauen foUen bem öffentlicben £eben fernbleiben, aber burd] ibr

IDalten in ber 5amilie 5U roabren prieflerinnen u)erben.

X)er bödifte (Segenftanb bes pofitir»iftifcben Kultus foll bie

21(enfd!beit fein, le grand etre, ber 3nbegriff aller oerftorbenen,

je^t lebenben unb fünftigen 21Tenfd]en, bie in Heineren ober

größeren Kreifen für ben ^ortfcbritt unb bie (Slüdfeligfeit ber

2Ttenfcben gearbeitet haben unb arbeiten trerben.

(5erabe rocil ber pofitiDismus bie alten religiöfen unb meta*

pbvfifdien Porurteile befeitigt habe, l^ält es (Eomte für unbeben!-

lieb, 5ur Bereicberung ber fünftlerifcben Seite ber Religion unb

bes Kultus 5u fetifcbiftifdten Porftellungsrücifen 5urücf3u!eliren

unb ben Haturbingen Seele unb 'ieben bei5ulegen. Der Welt"

räum ift ibm fo bas „groge 2T(ebium". 3n ibm bat fid] ber „grogc

^etifd)", bie (£rbe, gebilbet. Diefe lägt ibre getDaltigen elemen-

taren Kräfte rul^en, bamit bas „groge IDefen", bie 2T(enfdibeit,

fid] auf ibr entroideln fann. X»iefe brei bilben bie Crinität ber

pofitiDiftifdien Religion. 2>hte (Srunblebre aber foH fein: „X)ie

Ciebe als prin3ip, bie (Drbnung als (Srunblage, ber ^ortfd^ritt

als ^iel."

4. IDüröigung 6cr p^ilofop^ie Comtes. Die po]itiDifttfcbe (Srfenntnts«

tljeorie liat bas Derbienft, gegenüber ben oft all3u fübnen Konftruftionen
bes fpefulatioen 3^^'^Ii5mus toteber i)en <5ebanfen (ber übrigens fd^on

Kants Dernunftfritif 3ugrunbe liegt) 3U (£bren gebrad^t 3U I^aben, ba^
wit an ber pofitiüen n}iffenfd^aft 3U lernen baben, was ^rfenntnis ift

unb G)eld|es ihre QueEen finb. ^retltd^ berücffid^tigt Comte babei nidjt

bie IHöglid^feit, auf ben (£in3eIiDiffenfd]aften eine empirifd^ begrünbetc

tUetapt^yfif (oon I^ypotbetifcbem Cl^arafter) auf3ubauen (5. 90); aud^

ipirb er ben nid^t«empirifdien Dif3iplinen wie £ogif 3U ipenig geredet.

(gegenüber feiner (Einteilung ber IDiffenfd^aften laffen fid| mand^e Be»
benfen geltenb mad^en, befonbers bies, ba^ fie bie (Eigenart bes (Seiftcs

gegenüber ben Itaturrüiffenfd^aften nid^t 3ur (Seltung bringt.

Bei feiner boijen Bewertung ber So3ioIogie, als ber IDiffenfd^aft oon

ben menfd^Iid^en (Semeinfd^aften unb bem geiftigen (Semeinfdjaftsleben

unb feinen (5ebilben, unterfd^ä^t er bie Bebeutung ber ^"^ii'i^ii^l''
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pfydjologic (ir>03u audi betträgt, ba^ er bic Selbftbeobacf^tung irrigerroeife

für unmöglid^ i^ält). Übrigens ift feine Set^anblung ber 5o3ioIogie feine
rein tl^eoretifd^e, fonbern fie ift von bem praftifd^en giel einer Hefon»
ftruftion ber (BefeEfd^aft geleitet. Das (5efe^ ber brei Stabien ift 3U
einfadj; es läfet fid^ — 3umal auf bem gefeltfdjaftlidjen (Sebiet — nid^t
otine (SerDaltfamfeit burd^füt^ren; 3ugleidj fd^rranft feine Bebeutung
3ipifd^en ber eines Zlaturgefe^es, bas fagt, was fommen m u § , unb
einem Itormgefe^, bas befagt, iras fommen f 1 1 unb tt>as rpir tjerbei-

fübren foUen.

ta^ er in fo3ioIogifd^en unb etl^ifdjen fragen einfeitig bas 3ntereffc
ber (5emeinfd^aft an 0rbnung unb geiftiger Übereinftimmung ii^rer (Slie-

ber bead^tet (baneben u)oI^I aud^ bas Porbilb ber fattjolifc^en Kird^e!)
f^at 3ur ^olge, ba^ er bie Bebeutung ber 2{utonomie bes (£in3elnen unb
ber ^reitjeit ber rOiffenfd^aft für ben ^ortfd^ritt ber Kulturcntujidlung
unterfd^ät3t. €r blieb troi5 perfönlid^er bitterer (£rfatjrungen nodj in
einer gewaltigen Überfd^ät3ung ber Klaffe ber (Selet^rten befangen, wenn
er ihnen bie geiftige ^üijrung bes Kulturlebens anoertrauen iPoUte. Die

^ (Sefd^id^te 3eigt, ba^ bie 2lmts« unb Berufsgeletjrten üielfadj ebenfo tDie

bie priefter geneigt finb, unbequeme ^ortfd^ritte 3U I^emmen.
Seine pofitiotftifdje Religion 3eigt trot3 aller (Sntlel^nungen üom Katl^o«

Ii3tsmus einen oerftanbesmäfeigen, nüd^ternen Cbarafter unb bürfte nur
berpetfen, ba'ß fid] Religion unb Kultus nid]t beuju^t erfinben unb plan-

mäßig I^erftellen laffen. (Es fel^It ber Sd^auer bes (Set^eimnisDoUen, bas

tTtyftifdie, unb ebenfo bie Be3iel]ung auf ein Überujeltlid^es, bie allen

abenblänbifd^en 2veIigionen eigen ift.
—

Comte tjat in ^ranfreid^ einen ftarfen 2lnl^ang gefunben, aber aud^ in

anberen Säubern wie in Sd^meben, Srafilien, ^Argentinien, Chile uftD.

iiahen fid| pofitiüiftifd^e Dereine gebilbet. Daß man neuerbings felbft in

flerifalgefinnten Kreifen ^ranfreid^s auf Comte 3urütfgreift, erflärt fidj

aus feiner t^ol^en 5d^ät5ung ber 2tutorität unb einer t^ierard^ifd^en

©rbnung.

§ 2. Dßc cngltfd^c pontiotsmus,

\. 3- 5*- ^^ü »«^ ^i^ ponttoipifd^c ^tUnntnisUlitc, ^ud^

in Deutfd]Ianb rourbc bie metapbvfüfeinblid^c ^id]tung butdi

Comte geftärft. 3^ gletd]en Sinne tüirfte I^ier ber geiftige 5ül^rcr

bes e n g I i f d] e n pofitiDismus 2ohx\ Stuart 2Ti i 11 {\S06—73),

ein Perel^rer unb ^reunb Comtes. Die beutfdie Überfe^ung feines

„Syftems ber Cogif" (1(8^3) erlebte mebrere Auflagen. Sie roar

befonbers in ben Kreifen ber Haturforfd^er I:]od] gefd]ä^t. So
l\aben fid] 3. B. ber (Et^emüer 3uftus Ciebig unb ber pl^yfüer

unb pt^vfiologe fjermann £]eIml]oI^ biefer Cogi! angefdiloff^n.

2T(iII erflärt barin bie (Erfat^rung für bie einsige Quelle aller €r-

fenntnis, aud] ber matl^ematifdien, unb bie 3nbu!tion für bie

cinjig erfoIgreid]e tniffeufd^aftlidie VTieti^obe. Sie liai nid]t bie

Urfad]en im Sinne cerborgener Kräfte aufsufpüren, fonbern nur
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bie allgemeinen ^egelmä^igfeiten, b. l]. bie (Sefe^e ber €rfcf]ci-

nungen. etiles €rfennen ift infofern „(Seneralifierung" (Derall-

gemeinern). X>ag bie feftgeftellten Haturgefefee allgemein aud^ in

ber Sufunft gelten, <)a^ a\\o bie Hatur gleid]mägig fei unb bleibe,

ift felbft nur eine inbuftio begrünbete Porausfe^ung, an ber it>ir

aber bis 5um ^rn^eis bes (Segenteils als einer I:^öd]ft rDal^rfd^ein-

Iid]en fefti^alten !önnen. Streng a priori geltenbe 5ä^e gibt es

nid]t; bas Kaufalgefe^ toie bie logifcben (Srunbfä^e^^ finb nur

Perallgemeinerungen aus ber bischerigen (£rfal:|rung.

Befonbers wcvtvoU. in ZTIifls Cogi! ift, ba^ fie 5um erftenmal

eine genaue Ct]eorie ber naturrDiffenfd]aftIid]en, 5umal ber experi-

mentellen, 5orfd]ung unb il:^rer Bauptmetl^oben bot. 2tud"j bie C5e»

fd^id]tsrDiffenfd]aft fud]t er „jur Haturtr>iffenfd]aft 3u erl^eben".

Den ^ang einer eigentlicben IDiffenfd^aft mugte il:^r ja 2TiiII ab*

fpred]en, toenn fte nur mit ein3elnen perfönlidjfeiten unb (Er*

eigniffen fid] befd^äftigte unb nid^t 5ur 5^ftft^Uiing allgemeiner

(ßefe^e üorbrang. So l^at benn aud^ bamals ein englifd]er 2In-

I:|änger Comtes, Cl^omas B u d I e , in feiner „(Sefdjidite ber

gioilifation in »Snglanb" (\857) fid] bie Aufgabe geftellt, ein (5e-

fd^id]tsrr>er! 5u liefern, bas bie Itaturgefe^e bes Dölfcrlebens er-

forfd^t. T>a^u maren natürlidi bie allmä^idien IDanblungm ber

tDirtfd^aftlidjen unb gefellfd^aftlid^en ^uftänbe, benen fid^ ai\d\

mit ber Statifti? beüommen läfjt, befonbers geeignet.-''^

3n pollem (Segenfa^ 3u biefer (Sefd^iditsauffaffung ftel^t bie-

jenige bes Sdiotten Cbomas Carl vi e {\7^jö—\8S\). (£r I]atte

feine IDeltanfd^auung an (Soetl:>e unb bem beutfd?en 3^^'3lismus

gebilbet. Seine Sd]riften, befonbers fein „Sartor resartus" (^835

bis ^83^) unb fein Bud] „Über Beiben unb fjelbenoerelirung"

(\8^0; i|a^^" aud] in X)eutfd]Ianb oielen Beifall gefunben. Seine

C5efd]id]tsbetrad]tung ift burd]aus inbinibualiftifd?, nad] il^m tüirb

bie (Sefd^idjte Don ben „großen HIdnnern" gemad]t. „Die Uni-

i?erfalgefd]id]te (fo fagt er einmal), bie (Befdiid^te beffen, mas bie

30 Dagegen ift 3u bemerfen, ba^ bie (5eltung ber rein logifdjen, lebiglidi

Segriffsoerliältntffe ausbrüdenben Sä^e, wie 3. S. bes J^^^titätsfa^es,

für uns eoibent ift unb unabijängig von (£rfal^rung (b. i. a priori) feft»

fteljt, ipätjrenb bie 2Innafjme, ein realer Porgang fei urfad^Ios, nidjt

ipiberfinnig ift. Pon einem foldjen tpäre fretlidj „€rfal}rung" im Sinne
naturiPtffenfdjaftItdjer (Erkenntnis nid^t möglidj.
81 2II5 neuerer Pertreter biefer natunpiffenfd^aftlid^-foIIefttDtftifdjen

(gcfcfjidjtsaufaffung fei K. £ampred^t genannt. (Pgl. Bb. IV.)



124 pofitiDismus unb ZIeufantianismus.

2T(Gnfd]l|Git in bicfer Welt DoIIbracbt f]at, ift im (Srunbe md\is

anberes, als bie (5cfct]id]tc bcr grogcn Znänner, tDcIdic barin

gearbeitet l)aben. Sie toaren bie iül^rer ber 2T(enfd]f]eit, biefe

(Sro^en, fie tüaren bie Bilbrter, bie Dorbilber unb im üollften

5imi bie 5d]öpfer alles beffen, roas bie große Zllenge ber Zfiew'

fcf]en t)oIIbrad]te unb erreidjte." Unb \o tritt er ein für bie Be*

beutung ber DorbiIbIid7en, fdiöpferifcben perfönlidifeiten, tür bas

Derftänbnis unb bie Derebrung ber „fjeroen".^^ Z\\d)t minber

entfd]ieben !ämpft Carlyle für bie inbeterminiftifd^e 5reil]eil unb

eine ibealiftifdie (Stl-jif gegen ^en "Determinismus unb Utilitaris-

mus ber pofitiDiftifd] gerid)teten T)en!er. <£r ift übrigens

eine religiös geftimmte propbetennatur, bie mel^r burd^ fd^roung-

DoIIe Berebfamfeit fortreißt als burdi (Srünbe über3eugt.

2. Die poftHoifttfd^e €ll?tf. f^ier finb fdion 5tDei Dorgängcr

3. 5t. Znills 3u nennen: 3eremias Benti^am (^7^8—^832)
unb 3 am es ZH i 1 1 (^773—^836; 3obn Stuarts Dater, ber

mit Bentb^am in ber fjauptfadie übercinftimmt).

Bentl^am ift ein burd^aus praftifd] gerid]teter Kopf; feine

etl^ifd^e ^eflejion gel:^t nid^t r>on einem Bebürfnis nad^ pI:^iIo«

fopI:|ifdier (£rfenntnis aus, fonbern Don ber fonfreten €rfal]rung,

ba^ gar mandje ^editsoerl^ältniffe feines Canbes roiberfinnig feien.

<5an3 in ber IDeifc ber ^ufflärer fennt er feinen ^efpe!t Dor ber

Autorität bes gefd]id]tlid] (Seroorbenen, (onbern übt batan furd]t^

los Kritü, befeelt oon reinem IPoblrDoUen für feine Znitmenfd^cn

unb von unbegren5tem Dertrauen auf bie ZHad^t bes meufd^Iid^en

Derftanbes. Der l^öd^fte IDert unb barum bas l]öd]fte ^iel menfi)*

lid^en fjanbelns ift il^m „bas größtmöglidie (3lnd ber größtmög-

Iid]en gal^I".^^ Das erfd]eint ibm unmittelbar eoibent, eines

Bemeifes toeber fällig nodi bebürftig, unb bod] ber allgemeinen

^uftimmung fidler. 3ft aber bie Beförberung üon möglid]ft all-

32 Das läfet fidj übrigens ipot^l oerbinben mit ber tDürbigung beffen,

iDas audt biefe (5ro[jcit ihrer IHit« unb Umwelt, ii^rem „tf'ilteu" yer*

banfen unb mit ber X'eacf^tung ber roirtfdpjtlidj^-gefellfd^afrUcben ^u-'

ftänbe unb it^rer allmä^lid^en IDanblungen (Umftänbe, bie von ber

„irtilieutiieorte" unb 'bem „t>iftorifd^en tHaterialtsmus" einfeittg in ben

Porbergrunb gerügt roerben. (Dgl. oben 5. 77 unb 2Inmerfung 16.)

33 Diefer etbifd^e 5tanbpun!t I^eifet „fo3iaIer (Eubämonismus" (ober

„Utilitarismus" [Zlül3lid^feitslei^re], fofern an bie Bewertung bes ge*

mein n ü ^ i ge n ^anbelns gebadet n)irb).
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gemeiner IDoblfabrt (€ubämonie) <:)as giel ber Züoval unb ber

(Sefe^gebung, \o gilt es näber fefeuftellen, tr»orin benn biefe

IX)ol]lfal|rt (unb ibr <SegenteiI) beftcl^t. gu bem 3^Qdc entroirft

er eine Überfidjt über bie cerfcbiebenen ^rten r>on Ciift unb Un=

luft, über bie Setoeggrünbe bes F^anbelns, über bie Umftänbe, von

toeldien bie 5d]ä^ung ber Cuft unb Hnluft abliängt unb über bie

inbioibuellen Perfd]iebenl]eiten ber (Sefüblstüeife. 5o follen 3. B.

für bie Scbä^ung von £uft unb Unluft folgenbe iTtomente in Be*

trad]t fommen: jTtt^^fität, Dauer, (ßetoigbeit, Höbe, ^rud^tbar*

feit unb J^einbeit (b. l]. bie rOabrfcbeinIid]!eit, ba^ eine £uft

tueiter Cuft unb feine Unluft 5ur 5oIge l}ahe), enbücb ^Ausbreitung

auf eine fleinere ober größere ^abl von 2T[enfd''en. Bentl^am

fud]t 3u seigen, ba% biefe Berecbnung von Übeln unb (Sütern

allen etbifd^en unb reditlid->en Beurteilungen unb rtormen 5U-

grunbe liege.^*

2tuf bie ;5rage, tüoburd^ ber €in5elne peranla^t ir>irb, öie ^ör-

berung bes ^lIIgemeintDobls 5ur Xlotm für fein fjanbeln 3u

mad)en, tceiß Bentbam freilidi nur ''bie 2(ntit»ort, ba^ bies in

feinem rDo^Derftanbenen eigenen 3Titereffe liege, ba er bei bem

rid]tigen (Sinblicf in ben gufammenbang stüifdien ben €in5elnen

unb bem (Sausen einfelien muffe, ba^ fein eigenes Wohl in bem

ber (Sefamtbeit eingefd^Ioffen fei. ^udi muffe burdi (Sefe^e unb

€inriditungen ber Egoismus in ben Dienft ber ^tügemeinbeit ge-

ftellt toerben. Diefe ^uffaffuitg rerfennt freilid) bas ^riebbafte

im ZHenfdjen, fie fa[^t ibn piel 5u einfeitig als ein üerftanbes«

mägig bered^nenbes IDefen unb oerfennt, ba^ ein fluger €goift

oft feinen Porteil finben fann unter Sd^äbigung ber (Semeinfd^aft.

So toenig aber aud] biefer Htilitarismus als etl^ifdie Cbeorie

genügen mag, feine Vertreter baben bod)^, inbem fie bie Dor»

l^anbenen ^uftänbe nad} bem prinsip ber allgemeinen It^oblfabrt

3* Diefe Setrad^tungen finb nid^t unbegrünöet, aber einfeitig. £uft unb

Unluft bilben nur eine con ben rerfd|iebenen (Sattungcn bes (pofiticen

ober negattren) IDertes; unb bie Beurteilung ber menfd^Iid^en £)anb»

lungen t^at nodi anbere Quellen als fold^e Bered^nung ber £uft- unb

Unluftfolgen. (5. 98.) Tludi fd^ä^en wir bie £uft na&t il^rer 03 u a li

«

tat rerfdjieben ein. ^. B. £uft an n)iffenfd^aftlid)er ober fünftlerifdjer

Betätigung gilt uns als I^öberipertig gegenüber ber £uft an <£ffen unb

Crinfen. Die nur quantitative 5d?ät3ung ber g r ö § t möglidjen

$uft füt^rt 3U einer 2Inbequemung an bie niebere Bebürfnisftufe ber

„^erbcnmcnfdjen".



126 pofittoismus unb Zteufantianismus.

umsugcftaltcn fud^ten, für bie innere Heugeftaltung €nglanb5 im

\9' 3<3^^"^unbert (Sroges geleiftet.

3ol^n5tuart2Tlin ftrebt eine Vertiefung ber utilitarifd^cn

(£tl^i! an. <£r fa§t ben 2nen]d7en nid^t als rein egoiftifdies IPefen,

fonbern hebt mit ^ed]t feine teilnel:]menben ^Regungen BjerDor;

aud^ betont er ben qualitativen Unterfd^ieb 5rDifd]en ben S^uft*

gefüljlen: niemanb, ber bie Cuft geiftiger ober fo3iaIer Betätigung

einmal roirüid] genoffen ^at, tpirb biefe gegen bie größte 2r(enge

unb ununterbrod^ene Dauer rein finnlidier (Seniiffe eintaujd^en

tDoIIen. (£r erfaßt and) bie Bebeutung ber fogenannten IDert*

Übertragung für bas etbifdie (Gebiet. (Stroas, bas anfänglid]

nur gefd^ä^t tüurbe als ZTiittel, £uft ju erlangen ober Unluft 5u

r>ermeiben, fann (Eigenart fiir uns getoinnen. So roirb bas gute

fianbeln um bes (Suten rüillen unb feine 5d)äi3ung als eines

a b f I u t e n tPertes oerftänblid] als (Entrcidlungsergebnis.

ferner will er nid)t toie Comte bas 3nbit)ibuum bem IDobl ber

(5emeinfd]aft aufopfern, fonbern er fiebt mit ^ed]t bas fjaupt-

Problem ber 5o5iaIetl^i! barin, einen ^usgleid^ 5u fud^en stDifd^en

(ßefeüfd]aft unb 3nbiDibuum, alfo 5u?ifd]en ben 3ur allgemeinen

tDoI^Ifal^rt unentbeB^rlid^en gtoangsmagregeln unb ber freien ^nt*

roidlung ber 3nbit)ibuen, beren 5elbftänbig!eit fd^Iieglid] boi)^

bas fjauptmittel ift jum 5ortfd]ritt bes (Sanken. ITiill ift r»on

biefem (Sefid^tspunft aus audi für bie Befreiung ber ;5rau aus

iE^rer red]tlid]en unb ujirtfd^aftlid^en f)örig!eit unb für ii^re poli-

tifd^e (ßleid]bered]tigung mit bem 2Tianne eingetreten. €5 ift

befannt, ba^ fid^ mittlertoeile bie .^rauenberoegung in (£nglanb

mäd^tig entroidelt unb im lDeIt!rieg 3ur Perleii^ung bes VOalil"

red]t5 für bas Unterl^aus gefül^rt i^at.

§ 3. 2)ie coolutiomfttfdje pl^ilofopljic f^erberf Spencers.

(£in roeiterer, ebenfalls für Deutfdilanb tüid^tiger Vertreter bes

englifd]en pofitioismus ift Berbert Spencer (^820— ^9^33).

Seine (£r>oIutions% b. l|. (Enttoidlungspi^ilofopl^ie I^at er in neun

Bänben (von \860 bis 1(893) bargeftellt. 5ür ben (£ntu?i(ilung5'

gebanfen ift er fd^on Dor Daru?in ^^ (\809— 1882) eingetreten, ja

35 Sein ^auptiperf „€ntfteljung ber 2lrten burdj natürlidje ^uditwaiiV'

erfdjten 1859. (£s madjte bestjalb fo großes ^luffeigen, ireil t^ier ber

IDeg geojiefen fd^ien, um bie gipedmäfeigfeit ber organifd^en XDelt

unb bie (Entfteijung it^rer Ijötjer entroiiJelten 2trten auf rein media»



§ 3. X)ic eDoIutionifd^e pl^ilofopt^ie £^erbert Spencers. 127

er fiat il]n mit grogartiger (£infeitig*eit 3um (ßrunbgebanfen feiner

gefamten p^ilofopl^ie gemad]t, inbem er fid] als §iel fe^t, bie

CEooIution auf ben Bauptgebieten ber IDirflidifeit nadijuroeifen.

5ür \lin ift ettüas erflärt, tDenn aufge5eigt ift, tüie es getoorben

ift. X)ie 5rage nach bem lüas? ber tX)ir!nd^!eit, il^rem HVfen,

il^rerrt „2In ficf]" l^ält er für unlösbar. X)iefen (pofitiDiftifcben)

5tanbpun!t I^at man aud] als „^tgnofti5ismus" be3eid]net (b. l^.

Perneinung bes IDiffens, nämlid^ vom 3^Ttfeit5j. 3^^ ^^n poft-

tioen tOiffenfd^aften, roeld^e fidi auf bie €rforfd)ung ber (£rfi]ei'

nungstoelt befd^ränfen, ift alle menfdilidie (Srfenntnis entl^alten.

Dabei l^ält Spencer aber baran feft, ba^ ber (£rfd]einungstr)elt

eine abfolute Realität 3ugrunbe liege. 3nbem er nun ibre Un*
erfennbarfeit bebauptet, meint er aud] IDiffen unb (Slaubcn cer-

fötjnen ju fönnen. X)enn bie €ntrDic!Iung ber Religion füE^rt

nad] il^m ebenfalls 3um ^Ignoftijismus, nämlid] 3u ber (Einfi.I^t,

ba^ ein ernannter (5ott fein vSott mebr toäre.

Don ben (Sigenfd^aften, bie ber primitive nienfd^ (5ott beilegt,

lüerben ja immer mel]r als (Sottes unroürbig ernannt, bis enblid]

auf ber hödi'iien Stufe ber religiöfen <£ntrüicflung (Sott 3um abfo-

luten (Sel^eimnis rt?irb. Spencer er!ennt babei an, ba^ eine über-

eilte Perroerfung uuDoUfommener religiöfer Dorftellungen mora-

Iifd]e nad]teile bringen fann, benn jebe ^orm entfprid^t einer

beftimmten allgemein^geiftigen €nttDicfIungsftufe ber Zttenfdien.

Tind] überfielet er nid]t, ba^ l-ieute nod) forool^I Vertreter ber

Religion als audi ber lDiffenfd]aft, genauer ber pB^ilofopI^ie, <£r-

fenntniffe Don jenem ^bfoluten 3U I|aben meinen; aber fie I^aben

eben nod\ nid^t jene l^ödifte €in[id]t errungen, toorin IDiffeufd^aft

unb Religion übereinftimmen !önnen: ba% bie 2T(ad]t, bie fid^

uns in ber (£rfd]einungsrDeIt offenbart, DÖIIig unerforfd]Iid) ift.

Segrünbet roirb biefer Saio bejonbers burd^ ben IrjintDeis auf bm

n i f d| e m XDege ot^ne ITcitiPirfung eines Sd^öpfers 3U erHären. Die
ererbten €igenfdeaften änbern fidj („oariieren") nadi itjm sufällig, unb
bie für ben Kampf ums Dafein am beften ausgeftatteten jnbiotbuen
kahen in jeber Generation bie günftigften Bebingungen, fid^ 3U erijalten

unb fort3upfIan3en, mäl^renb bie UJeniger 3rDe(Jmäfeig organifierten unter*
geilen („natürlidje 2luslefe"). — Unerflärt bleibt babei freilirfj bie „3U»

fällige" Dariation; aud^ ift bas Dorl^anbenfein von Sebeipefen (bie bod^

in fidj fd^on 3ipe(!mäfeige (Drganifation unb ^un!tion 3eigen) ooraus-
gefegt Der Daripinismus ift alfo gar nid^t mit einem rabifalen med^a-
nifdjen lUonismus oereinbar.
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relativen Cbaraftcr unfercr (Srfcnntnis. Sie bcftebt im ^(uf*

faffen von Untcrfd^iebcn, ^bnlidifeitcn. (Segenfätjcn, alfo von

'Be^iüjunqQn (Delationen). lüeil nun y)a5 ^bfolute als fold^es

in feinen 2^eIationen [teilen !ann, \o ift es unerfennbar.^" Dev

Derfud], es 3U erreid^en, fübrt 5u bem in fid] tüibcrfprud^sDoUen

Begriff ber causa sui, b. l^. bes fid] felbft perurfadjenben lüefens.

Bebeutfam ift in ber (Srfenntnislbeorie audj Spencers Derfud],

€rnpirismus unb 2tpriorismu5 3u rcrföhnen. Der €tnpirismus

bead]tet einfeitig ben Stoff ber (Srfal^rung, ben ir»ir aufnel^men,

überftel)t aber bic Hatur, bie geiftige 0rganijaiicn bes 3n<^ii>i'

buuins, burd) tneldie ber Stoff anfgcnommen unb Derarbeitet u->irb.

Daran befi^en lüir ettoas 2(priorifd^es, n:>as nidjt aus ber vSr-«

fal^rung abgeleitet roerben fann, — aber freilid] nur ein r e I a -

t i r> e s a priori, bas lebiglid) für bie €rfal]rung ber c n t -

ro i (f e 1 1 e n J^^i^^^u^ii ^ii^- 5ür bie menfd>Iid)e (Sattung gibt

es pon Anfang an feine apriorifd]e (Drganifation, wokl aber

mußten burdi 2lnpaffung an bie bauernben I)erl|ä(tniffe ber ^r^

fd^einungsroelt fid] in ber 5oIge ber (Sejdiledjter beftimmte ^or-»

men bes ^nfd^auens unb Denfens bilben, bie itirem Keime nad]

nun oererbt tücrben.''"

^priorifd)e Dorausfe^ungen bes tDiffenfd]a^tIid)en Denkens fmb
bie Unserftörbarfeit bes Stoffes, bie 5ortbauer ber (roirüid^en

unu möglidien potentiellen) Bemegung unb bic (£rbaltung ber

Kraft. Da ber Stoff permittelft feiner Sditüere, alfo ber ^n*

jiebungs f r a f t ber (£rbe gemeffen wirb, unb ba av.:ih Berucgung

aus Kraft l]err)orgel]t, fo ift K r a f t ber eigentlid^e (Srunbbegrifi

unferer lOelterfenntnis; freilid) ift aud] er fymbolifd], ba er surüd-

gebt auf bas fubjeftioe €rlebnis r>on HTusfelfpannung unb ^In^

ftrengung.

38 2lber bie €rfd]etnungsipelt als (£rfd]einung bes 2tbfoIuten ftel^t 3U

biefem in Besietjung unb n?irb aud] 2?üc!fd]Iüffe auf es julaffen; mesl^alb

ber fritifd^e 2lealismus eine inbuftioe ItTetapt^yfif für möglid^ Ijält

(5. 90).
37 Der Mtifdjc Realismus fann biefe 2luffaffung anerfennen. Sie

iDürbe erflären, ^a^ in ^en jugenblidjen Vflen^dien bie apriorifdjen

^unftionen fdjon febr früh inftinftio n){r!fam finb. Sie befdjränft fid]

aber nidjt auf bie pfYd]oIogifd]«genetifd]e Seite bes a priori, fonbent

erflärt au&i feine erfenntnisttjeorettfd^e (5eltung, inbem fie es ableitet

aus ber 2Inpaffung an bie Umtoelt ^reilidj ift babei bie Üererbung
ermorbener (Eigenfdjaften üorausgefe^t, bie von IPeismann u. a. bc»

ftritten u)irb.
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Das ftets rul^elofe IDeltgefd^el^en befteljt in fortrpäi^renber Stnbers»

oerteilung oon IRaterie unb Seioegung. Xlun fönnen tpir bei jebem

Ding oon bem 2tugenbli(f, ipo es für uns tpai^rnetjmbar tpirb, bis batjin,

wo es für unfere XDatjrneijmung oerfd^ioinbet, ^wei entgegengefe^te Dor»
gänge unterfdjeiben: es entftetjt für uns baburdj, ba^ fid^ bie früt^er 3er»

ftreuten Beftanbteile 3U einem (Sanken fammeln unb bie Ceile i^re un«

abtjängige Belegung uerlieren; es oerget^t für uns burd^ §erftreuung bev

Beftanbteile. 3m erften ^all )iiahen wix (Enttpicflung, im 3U7eiten ^tuf«-

löfung. Die (Entoitflung befielet alfo im Übergang aus einem 3ufammen»
Ijanglofen in einen metjr 3ufamment^ängenben Juftanb, b. tj. in einer

tpadifenben Dereint^eitlid^ung („3ntegration"). 5o I^at nad^ ber Kant»

Saplacefd^en E^ypotliefe bas Sonnenfyftem fidj gebilbet, inbem bie geu?al=»

tigen Hebelmaffen fid^ 3U feften Körpern 3ufammen3ogen. 3'^^ß Pflan3e,

jebes Cier roäd^ft, inbem es (Elemente, bie üorl^er 3erftreut ejiftierten, in

fidj cereinigt. 3m fo3iaIen %ehen integrieren fidj ^amilien 3U Stämmen,

biefe 3U Pöüern, biefe 3U Bünben mit Kongreffen unb Sd^iebsgerid^ten.

IHeift ift bie €ntu)i(flung 3ugleid^ ein Übergang von einem metjr gleidj«

artigen 3U einem weniger gleid^artigen §uftanb, alfo neben ber 2^^^"

gration 3ugleid^ „Differen3ierung". Das Sonnenfyftem ift ungleid^artiger

als bie Ilebelmaffe, aus ber es entftanb. 3^ organifd^en upie im geiftigen

ieben finben wix allenttialben fteigenbe Differen3ierung: man benfe an

bie perfd^iebenen £eiftungen ber ©rgane ber ijöl^eren Sebeiuefen, an i»ie

ipadjfenbe Slrbeitsleiftung unb Spesialifierung auf allen Kulturgebieten.

Spencer u?ill babei bie (Entroirflung rein med^anifdj, rein faufal er*

üären, er überfielet aber, ba^ ber Begriff „(Entrpitflung" felbft nidjt ein»

fad^ eine pofitioe Olatfad^e be3eidenet, fonbern bie Beurteilung Don ^aU
fad^en entijält im ^inblitf auf ein als upertooU rorausgefe^tes giel.

TXudi bie €ntn?i^Iung bes (Beiftes foll lebiglidj auf einer Slnbersoer»

teilung oon Stoff unb Ben)egung berul^en, unb ^wat auf einer im
Zleroenfyftem fidj abfpielenben; benn bas Beu?ufetfein foK nur bie

innere Seite berfelben Deränberungen barftellen, beren äußere Seite

bie (ßel^irn« unb iTerDenpro3effe finb. Die unerfennbare Realität gibt

fidj in beiben funb, n?ir finb aber „burdjaus unfäl^ig, ein3ufehen, ja aud^

nur uns Dor3ufteIIen, in ujeld^er Be3ieteung beibe 3ueinanber ftet^en".

2tber mafegebenb ift (auf (Srunb ber Slnnal^me biefes „pfyd^opl^yfifd^en

parallelismus") für bie 2Iuffaffung bes geiftigen (Sefd^ef^ens bas p^y»
fifdje. Den elementaren (Erregungen bes XTerüenfyftems follen elemen«-

tare Beu?ufetfeins3uftänbe (unb ^wav (Sefüt^Ie) entfpred^en, aus beren

3ntegration unb Differen3ierung bas gefamte geiftige ^ehen abgeleitet

ujirb. Va^ aber bas ^ehen felbft in feiner immer reid^eren Entfaltung

ben oberften IDert barftelle, roirb als felbftüerftänblidj einfadj ooraus»

gefet3t.

SlUentt^alben fül^rt na&i Spencer bie (£ntn)i(!Iung fd>liefelide 3U einem

(5Ieidegenjidets3uftanb. Dann beginnt bie ^tuflöfung, bie ihrerfeits

iDieber oon neuer (£ntn)itflung abgelöft roirb. 3" biefen entgegen-

gefegten ^^id^tungen ber (Eoolution unb Diffolution — bie aber auf üer=

fd^iebenen (gebieten neben einanber ftattfinben !önnen — entfaltet fidj

ber rDeItpro3ef? oline 2lnfang unb €nbe als (Offenbarung ber unenblicf^en

abfoluten Kraft.

9?tcffcr, ©c[d)lct)fc ber 'PbHofopbie. HI. 9
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Darin, ba^ bas (Entiritflungsgcfe^ als bas auf allen (Gebieten ber (Er-

faijrung geltenbe IDeltgefct) bargetan luerbe — beftebt bie 2tufgabe ber

pijilofopbie. Sie ift aljo Dollfommen Dereinbeitlidjte, bie (£in3el«

ipiffenjctiaft nur t e i l n? e i f e oereintjeitlidjte (Erkenntnis.

§ ^. Dcutjdjcr pofiüoismus.

Unter bcrt beuttd]cn pofiltDiften pcrbient (Ertoäl^nung <£rnft

taas (^837—8^, feit ^872 profeffor in Strasburg). 3n feinem

fjaupttoect „3beali5mu5 unb pcfitiDismus" (\879ff-) fud^t er

platonismus unb pofitiDismus als bie (Srunbrid]tungen alles

plijilofopt^ierens aufsuroeifen. X>er erftere ftrebe banad?, a priori,

b. tj. burd] Debuftion aus bloßen Begriffen, 3u erfennen, unb lege

ben Sd^toerpunft auf eine fpiritualiftifd^e Zlletapl^yfif, nämlid) auf

bie Seigre Don einer jenfeitigen „trat^ren XX)irfIid]!eit" geiftiger,

göttlid^er 2(rt. X)er pofitiDismus bagegen „erfennt !eine anbere

(Srunblage an als bie pofitiDen Catfadien, b. l|. äußere unb innere

IDatirnel^mung". Unb im (Segenfah 5u einer äftl^etifd^'toeltflüdv

tigen €tl:^if, bie abfolute '^b^ah aufftellt, rerfünbet ber pofitipis»

mus ,,eine ZTIoral für b i e f e s Ceben. mit HTotiDen, bie im Dies*

feits il^re IDursel finben", b. I^. Ict3tlidi in Cuft unb Unluft, auf bie

alle IDerte 3urücfgel^en. X>ie fittlidien pflid^ten ftammen aus ben

„(£rn)artungen unb 2lnfprndien unterer Umgebung", fte ent*

fpringen aus ben ^nforberungen ber (fJemeinfd^aften an ben (£in»

seinen. Caas' <£tl:|if ift befeelt von einem optimiftifd^en unb fort*

fd^rittlid^en (Seift. „Das golbene Seitalter liegt nidit binter uns,

fonbern vot uns."

über toeitere Vertreter pofitir>iftifd]er unb üertoanbter

Denfrid]tungen (toie Dübring, 2Ipenarius, 2Tiad^, Pailiinger u. a.)

r>gl. Bb. IV; über ben p r a g m a t i s m u s (b. l|. bie pbilofopbie

bes ^anbelns) ebenba.

§ 5. Die Erneuerung 6er Kanüfd^en pljUofopIjie.

\, Dos gurücfgcl^en auf Kant. U^äl;|renb ber fedisiger 3öl]re

toirfte eine ^eil^e t?on Umftänben sufammen, um bie Kantifd^e

pI:^iIofopl:)ie tpieber in ben 2T(itteIpunft bes 3ntßi^^ff^5 nid?t bloß

ber 5ad]pl^iIofopI:)en, fonbern audi ber pl^iIofopbifd?-intereffierten

£aien 3u rücFen. 5nebrid^ albert Canges (5. U5 ertoäbnte)

„(5efd]id)te bes 2T(ateriaIismus" übte ibre etnfd^neibenbe Kritif

bes „Dogmatismus" ber 2T(ateriaIiften r>om Stanbpunfte Kants

aus. ^ud^ ber toad^fenbe 2^ubm Sd^openbauers mußte Kant su-

gute fommen; benn er roies allentbalbcn auf Kant als feinen
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X)orgängcr unb 2T(cifter surücf, mäbrenb er ^cgel aufs grimmigftc

anfcinbetc. X^ag ferner Sd^ellings unb F>egel5 pI^antafieDOÜe ZXatur-

)?I^iIofopt^ie gegenüber ber tDirÜidien rtaturforfd^ung \\di oielfadi

als l^altlofe 5j>e!uIation i^erausftellte, t>as mugte ebenfalls pl^ilo-

fopl^ifd] intereffierte rCaturforfd^er (toie iielml^ol^ unb goUner)

auf bie befonnenen Unterfucbungen Kants 5uriicfgreifen laffen,

bie ftets bexi engften Sufammenl^ang mit ber rDtr!Iid]en Hatur-

toiffenfd^aft gerr>al|rt batten. Sel^r roirffam für bas erneute 5tU'

bium Kants toar enblid^ bie Darftellung feines Svftems in Kuno

5ifd]ers „(ßefd^id^te ber neueren pbilofopbie" (1860 ff.) unb Otto

Ciebmanns 'Biid] „Kant unb bie (Epigonen" (J865), in bem jebes

Kapitel mit bem 5a^e fd^Icfe: „^Ifo muß auf Kant jurüd-

gegangen toerben."

Das gefd)al] benn balb audi im allertoeiteften Umfang. So

enttoicfelte fid] eine förmlidie Kant-pbilologie, bie barauf aus-

geixt, burd^ forgfältige ausgaben unb Ceytfriti! bie IX)er!e Kants

in il^rer urfprünglidien 5orm 3ugänglid) 5U mad}en (berliner

^fabemie=^usgabe feit 1(900); ferner Kants IDerfe 5u erHören^®

(r>gl. Paibingers unDoIIenbeten Kommentar 3ur Kriti! b. r. V.,

2 Bbe. ^88H—92), unb enblidi Kants innere €ntu?i(ilung unb

fein Derijältnis 3u Dorgängern unb Ilad^folgern genau 5u unter*

fud]en. etilen biefen Beftrebungen bient bie Don Dail^inger \89ö

begrünbete ^eitfd^rift „Kant'Stubien" unb bie r>on il]m ^9^^ i"^

£ehen gerufene „Kant-cSefellfd^aft".

Die geitfd^rift bietet nid?t bloß ptiilologifd^'l^iftorifd^e Unter-

fud]ungen, fonbern aud^ fritifdie ^^useinanberfefeungen mit Kant.

(£s gibt in ber vTat nur roenige unter ben neueren 2(nl:|ängern

Kants, bie (wk 3. B. (Solbfdimibt unb €. ZTiatcus) fein Svftem

fd]Ied]tbin aufred]t3uerbalten ftreben. ZTIeift toirb eine Um- unb

tDeiterbilbung ber Kantifd^en plnlojopbie t>erfud]t, bie il^re

2X)iberfprüd]e befeitigen foU. (£s ift babei aus ber oermittelnben

Stellung Kants oerftcinblid], ba^ fein „pl^änomenalismus" ent*

38 Dabei ourbe — abgefet^en oon anbeun Perfdjiebenljeiten ber 2Iuf-

faffung — entiueber mehr bas r e a I i ft i f
dj e lUoment bei Kant betont

(fo bei üaitjinger, paulfen, Hietjl, Külpe u. a.), ober man fudjte unter

Umbeutung bes „Ding an fidj" »Begriffs fein Syftem als erfenntnis-

ttjeoretijdjen „3bealismus" 3U faffen (fo Collen, "Saudi, Caffirer

u, a.). Die ipidjtigften neueren Sdjriften 3ur (Erflärung Kants finb in

bem „Sd^riftenperseid^nis" 3um II. Sanb biefer pI^ilofopI^ie-cBefdiidxte

angegeben.

9*
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roeber 3u einem reinen 3^^^Ii-niu5 ober 5u einem fritifd^en

Realismus umgeftaltet tüirb. "Die erftere ^id]tuna (vertreten

burd] bie „2T(arburger" unb bie „Babener'' pl|iIofopijenfd]uIe)

fagte bas „X>ing an fid")" lebiglid] als leitenbe 3bee für bas

tDiffenfd]aftIid7e (Erfenntnisftreben; bie stoeite (Doüelt, Külpe

u. a.) erblidt in bcm „"Ding an fidi" (bas Kant für uner!ennbar

llält) eine ben „(£rjd]einungen" jugrunbe liegenbe, vom (£r!ennen

iinabl:|ängig eriftierenbe Realität, bie aus ben (£rfd]einungen audi

er!annt tüerben !önne (wenn aud} nid^t erfd^öpfenb). (Über biefe

(^ortbilbungen ber Kantifd?en pB^ilofopl-^ie f. 3b. IV.) (£ine eigen-

artige 2;l(ittelftellung 3tt)ifd)en bem ibealiflifd^en unb realiftifd^en

Tteufantianismus nimmt 0tto Ciebmann (\8^0

—

\^\2, prO'

feffor in ^ena) ein in feinen geiftüoUen unb trefflidi gefd]riebenen

tDerfen „gur ^tnalvfis ber XX)ir!Iid]!eit" (][876, ^, i^ufl. \3\\)
unb „(Sebanfen unb Cat(ad)en" (2 3be. \882— 1(90^),

2. H)trfung 'Hanis auf 6le neuere ^^eologie. Das §urütfgetjen

auf Kant t^at nid]t blofe ber Sogif unb €rfenntntstijeorie neue 2tnregung
gegeben, fonbern aud^ anbeten pt^ilofoptjifdjen Dtf3tplinen upie ber

€tI^if3o^ ber ^^eligions« «o, 2tedjts» unb So5iaIpt|tIofoptjie ^i, ber

päbagogtf «^

3nnert|alb ber proteftantifdjen Ctjeologie rertritt 71, K i t f dj I

(1822—89) unb feine Sdjule bie (5runbgeban!en "Kants von ber grunb»

fa^Iid^en Sd^eibung von Griffen unb (5Iauben. Zltdjt IHetapI^vfif ift ba^

nadi bie (Srunblage für bie 2^eIigion, fonbern bie „innere (Erfaljrung",

ibas unmittelbare „(Erleben" bes gläubigen Subjefts. Der religiöfe 3^*
kalt, wie er in ben (Eüangelien üorliegt, ift rva^v, weil er abfolut roert«

roll ift. ^mar ift bie fittlid^e (Erkenntnis ron ber 2^eItgion unabtjängig,

aber ber religiöfe (Staube allein gibt uns bie Kraft fittlid^ 3U tjanbeln.

"

39 2lbgefetjen von Col^ens (Ettjif feien Ijier genannt S. 5 t a u b in g e r,

„Das 5tttengefet3" ](887, Ctj. £ i p p s, „Die etl^ifd^en (5runbfragen" 1899.

«0 p. ZT a t r p, „IHeligion tnnerljalb ber (5ren3en ber Humanität" ]t89'lt.

£?. (Collen, „2^eIigion unb Sittlidj!eit" 1907. r>gl. 3. £?effen,
„Die Z?eIigton5pl]iIofoptjie bes 2Teu!antianismus" 1919.

«1 :R, Stammler, „IDirtfdjaft unb 2led?t" 1896; 2. 2lufl. 1906;

„Setjre üom ridjtigen 2ledjt" 1902; „Stjeorie ber ZledjtsnJiffenfd^aft" I9U.
« p. Ztatorp, „5o3iaIpäbagogif" 1899 u. ö.

" ügl. VO, £^errmann, „Die 2^eIigion im Dertjältnis 3um IDelt»

ernennen unb 3ur Sittitdjfeit" 1879; 3. K oft an, „Das IDefen ber

djriftlidjen 2^eIigton" 2. 2lufl. 1888; £?, Siebetf, „Set^rbud^ ber 2?eli»

gionsptjilofoptjie" 1893, „gur 2?eIigtonsptjiIofopt^ie" J907, „Über ^rei-

tjeit, (Entu)i(flung unb Dorfetjung" ](9U.
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IDenn man freilid^ (wie 3. B. ber frttifd^e Realismus S. 90, 121, 128)

eine tnetapt^yfif überi^aupt für möglid^ tjält, fo muß fid^ ber überlieferte

2^lt^lt ber ileligion bocfj mit ber metapi?vfifd^en IDeltanfidjt iDenigftens

in (£inflang bringen laffen. Daraus aber, ba^ w\x etwas für tDertooU

I^alten, folgt nidjt, ba^ es eriftiert. So ergibt fid^ aud^ aus bem IDert

religiöfer Über3eugungen für bas fittlid^e tDoUen unb £^anbeln nodj

nid^t bie XD a Ij r t^ e i t biefer überseugungen. Da^ aber of^ne religiöfen

(Slauben Sittlidjfeit möglid^ fei, 3eigt bie (Erfaljrung. —
Per (Einfluß Kants unb bes ITeufantianismus I^at fidj übrigens audj

unter ben Katl^olifen, befonbers benen ^ran!reid^s (Soify) geltenb ge=

madjt. (£r bilbet eine oid^tige ^riebfraft bes fog. „IHobernismus",
gegen ben pius X. in bem neuen SyHabus unb ber (£n^yflifa

„pascenbi" oon 1907 unb in n^eiteren (Erlaffen aufs entfdjiebenfte an^

gefämpft k^t

VII. Kapitel.

Xlcncvc Vctttcict inbuttwct JUctap^yftf*

\, Dtc pl^ilofopl^ifd?en Hid^htngcn tn bct 2. :^älflc ÖC5

](9» 3al^rl^un6ei:t5. Hacbbem ficb bas 3ntcreffc üon bem fpe!ula-

lioen 3^^<ili5mu5 abgetoenbet hatU, wav halb nadi ber ZHittc

bes ][9- 3<^Wi^"^^i^*5 i" ^^Tt roeiteren Kreifen ber (Sebilbeten

neben ber Sd^openbauerfcben pHIofopbie bie unfritifcbe

2T(etapI|vfi! bes 2T(ateriaIismus 3ur fjerrfd^aft gelangt. 3" ben

fritifd^er gefmnten geleierten Kreifen übertoog ber metapbYfif"

feinblid]e p f i t i d i 5 m u 5 ; bie „5ac!]pI^iIofopI^en" befd^äf'

tigten ftd^ unter bem Hinflug bes Heufantianismus r>or-

tüiegenb mit p^iiloIogifcf^-B^iftorifcben unb logifd^^erfenntnistt^eore-

tifd]en Unterfud]ungen. X)aneben finben it?ir nur ein3elne ZTIeta-

pB^Ypfer, bie fotDol|I bas „bogmatifd]e" Perfal^ren ber VTiatena'

liften toie bie (Senügfamfeit bes poptiDismus ablebnten. Sie

trugen babei ber Kantifd^en Kritif aller a priori cerfabrenben

2Tietapl)Yfi! infofern ^edmung, als fie nidit in bie fübnen Kon*
ftruftionen unb X)ebu!tionen bes fpefutatioen 3b^alismus t?er-

fielen, fonbern auf ber (Srunblage ber (Srfabrungstüiffenfd^aftcn

eine i n b u f t i t? e 2Ti e t a p b v f i f (5. 128 ^.) aufbauten, bie nid^t

fid]ere, aber tDaI^rfd]einIid]e (grfenntnis bes (ßrunbbeftanbes ber

Weit 5u geben beanfprud^te. X>ie roiditigften Vertreter biefer

empirifd^ begrünbeten 2:i!etapbY[i! finb ieäner, £o^e, o. Bart-

mann, ibunbt (über le^teren ml Bb. IV).
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2. S^dtn^ts fTel^re» (Suftao CB^eobor 5ßd]ncr (l^SO^—87),

profeffor ber pI^Yil! in ^eip3ig, gcl^ört 3u bcn Begrünbern ber

empirifd^'pfyd^ologifd^cn I^ftbcti! („Porfd^ule bcr 51ftl:)ctif", 2 ^cilc

](876, 2. itufl. ^89? f.) unb ber neueren experimentellen pfvd^o-

logie („(Elemente ber p\\d)ophy[\V' ^860, 3. ^lufl. ^907). Seine

Hnterfud]ungen erftrecfen ^\d) befonbers auf bas Derbältnis ber

€mpfinbung5' 3ur Beisftärfe. (£r fud^t bie (Seltung bes fog.

lDeberfd]en (ßefe^es (bie (Empfinbungsintenfität toädift um gleid^

piel, roenn bas I> e r I^ ä 1 1 n i s ber ^eise gleid^ bleibt) " auf

allen Sinnesgebieten na(f)3ua»eifen. ^iefe irage aber ift il^m

besl:^alb von befonberer Bebeutung, toeil er nadi einer allgemeinen

5ormeI für bas gefe^mägige Derbältnis bes pijYfi'

f d] e n unb p f y d^ i f d) e n fud]t. €r nimmt nämlid^ an, ba^

biefe beiben eigentlid] nur (£rfd)einungsrc>eifen besfelben IDefens

finb. IDas ber äußeren IDal^rnel^mung als Körper (insbefonbere

als (Sei^irn) fid^ barftellt, bas vohb in ber inneren tt)al:jrnel^mung

als Seelifd^es erfaßt. Dabei roirb biefe Selbfterfaffung als bie

tiefer gebenbe, bas toabre tiefen ergreifenbe, angefel^en. Das
Derljältnis jtDifd^en bem f»:iy]\\dnen unb pfydiifd^en oergleid^t

5ed:ner mit ben 3rDei Seiten einer Kreislinie, bie als fonne^ ober

fon!ap erfd^eint, je nad]bem man feinen Stanbpunft außerl^alb

ober innerl^alb bes Kreifes toäblt. Das Perl^ältnis ift barum

aud] nid^t als faufale rOedifelbesiel^ung 3U faffen, fonbern bie

pfyd^ifd^en unb pbYfifdien Porgänge entfpredien fid^, tr»ie \\di m
einem Dreiec! bie Peränberungen ber Seiten unb IDinfel ent*

fpred^en. 5ed?ner oertritt alfo tr>ie Spino3a ben „pfvd^opl:^Yr^fd^^n

parallelismus". IPie biefer bebnt er il]n auf bie gefamte tOelt

aus. ^^ Tl\d)t nur 2T(enfd]en, (Tiere unb pflan3en finb befeelt, aud>

bie fjimmelsförper. So ift bie (£rbe nad) 5orm, Stoffen unb

Be3iel|ungen eta>as (Eint^eitlid^es unb 3nbiDibueIIes, fie tritt

anberen fjimmelsförpern (für bie (Entfpred^enbes gilt) relatir»

felbftänbig gegenüber, entfaltet fid^ in tt)ed]feltt>irf'ung mit ber

^(ußenroelt unb 3eigt in allem, voas fie beroorbringt unb trägt,

eine reid]e Sd^öpferfraft. Sie Derl:|ält fid^ fo tüie ein organifd^es

** tttu^ man 3U einem (Seiuidjt x>on 15 (Stamm % (5ramm Ijin3ufügen,

um eine th^n merfbare Steigerung ber Drucfempfinbung 3U cr3ielen, fo

mufe bei 30 (5ramm ber §utt>adjs ebenfaüs im Dertjältnis 1/30 fte^en,

alfo ein (Stamm betragen, bamit er bemerft roirb.

« „Zend-Avesta" 3 ^'öt. 185 1. 3. 2lufL 1906. „Die dagcsanftc^t
gegenüber ber Zlad^tanfidit" 1879. 2. 2lufl. 190^»
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3nbipibuum, unb tr>ic toir biefem auf (Srunb feiner ^^usbrui^s«

bcmegungcn eine Seele beilegen, ol]ne ba^ mir biefe Seele felbft

tDabrnel^men, fo bürfen - roir bie (£rbe unb alle ^immelsförper

ebenfo als befeelt anfeilen, ^ber aud^ bas gan3e IDeltall I^al

eine Seele, (5ott. Wie nun in uns bie .^ülle ber €mpfinbungen,

Dorftetlungen, (Sefül^Ie, It)iIIensregungen 3ufammengel^alten ift

burd] bie €int]eit unfcres 3^^' ^o fmb alle bie ein3elnen Seelen

umfaßt unb getragen von ben Seelen liöt^erer ©rbnung, alfo benen

ber (Seftirne unb le^tt^in r>on (Sott, 5u beffen 3nnentDeIt alle

(5eifter gel:]örcn. Die nieberen BetDußtfeinseinl^eiten finb ftd^

biefes Derl^ältniffes freilid] nid]t unmittelbar betougt; anbererfeits

ift bie tOeltfeele, (Sott, nid]t blog bie Summe ber nieberen Seelen,

fonbern fie überragt biefe, ermcgiicbt il^ren tDecfifeberfel^r unb

il^re 5ortbauer nad] bem ^obe,^^ unb beft^t Selbftbetüugtfein,

perfönlid]feit. Die Übel in ber Welt finb 3u toürbigen als ^n-

fporn für bie Cätigfeit, als (Quelle alles 2(rbeitens unb 5ort-

fd]reitens. Den (Slauben an bie Mgegentoart eines göttlid]en

(Seiftes nennt 5ßd]ner bie „Cagesanrtd]t" gegenüber ber troft-

lofen „Had^tanftd^t" ber mobernen Haturmiffeufd^aft, bie bie

^ugenroelt als einen unlebenbigen, färb- unb flanglofen 2T(ed^a'

nismus anfielet. 5ür ^edtinet finb £id>t, 5arbe, Klang, Duft nid^t

blog fubje!tiDe €mpfinbungen, fte ftnb auger uns tüirflid] fo r>or-

J^anben als (£mpfinbungen bes göttlid^en (Seiftes.

5ed]ner ftimmt in feiner ^uffaffung bes t)erl:^ältniffe5 üon (Sott

unb IDelt mit ber d^riftlid^en tOeltanfdiauung unb mit Kraufes

panentB^eismus (S. 59) überein, in feiner f^t^antafiecoUen Hatur*

beutung (nad^ Analogie bes ZTTenfd]Iidien) erinnert er an Sd^el*

ling, aber er gibt feine „Cage5anrtd]t" nidit als fid]eres Ergebnis

einer angeblid^en t^öt|eren ^infidjt, fonbern als oernünftig begrün*

beten „(Stauben", ber an Sid^erl^eit ber tDiffenfd]aftIid]en €rfennt-

nis nad]ftel]t. So let^nt er bie bebuftioe 211ett]obe Spinojas unb ber

Dorfantifd]en 2TIetapB)Yflf ah. „Hid^t ein Dorangeftellter (Sottes-

begriff beftimmt (Sottes tOefen, fonbern was Don (Sott in ber

Welt unb in uns fpürbar ift, beftimmt feinen Begriff." 2(n bem
fpefulatioen 3bealismus eines Sdielling unb fjegel erfennt er jmar

bie Cenben5 an, ein Mgemeinftes, Ce^tes unb fjöd^ftes 5u fud^en,

" tDie ja audj im menfdjiidjen Seelenleben bie IDaljrneljmungen als

(Erinnerungen o^iebergeboren werben unb ipeitcriebcn. {„Vom £eben
nadi bem Qlobe" 1836. 7. 2tuflage. I9U.)
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aber er tabclt, baß ftc bas Icbbaftc Streben nad^ biefem §iele mit

beffen <£rreid]ung Dertoed^felt I:?ätten. So beanfprud]t er aud] als

(Erfenntnisquelle nid]t eine „intelleftuelle 2lnfd^auung", roie

5d]eUing, ober eine „geniale 3ntuition" roie 5d]openl^auer: er

roill feine 2T(etapl|Yfi! Dielme{]r auf bie (Srfal^rungstüiffenfd^aften

aufbauen, inbem er i{:|rer 211etI:]obe treu bleibt, aber „burd] Perall*

gemeinerung, (Erroeiterung unb Steigerung ber (Sefid^tspunfte,

bie fid^ I:^ier ergeben", 5ur (Srfenntnis beffen 5u gelangen fud^t,

roas jenfeits unferer unmittelbaren (£rfal:^rung liegt.*''

3. lPür6igung. 2^ ^er Sat, iDenn man nid^t mit bem poiioitismus

auf jeben Derfudj, bie (Erfenntnis über ben Bereidj ber ^tn3eltt)iffen»

fcfjaften Dor3ufdjieben, Der3id|ten vo'xVi, fo nptrb man oerfucfjen muffen,

auf bem IDege einer fold^en „inbuftiocn" UTetapi^vfif roeiter 3u fommen,
iDobei man fid^ freilidj beipu^t bleiben mu§, t>a^ bie Zlufftellungen um
fo metjr nur ^tn Ct^arafter oon Vermutungen tragen fönnen, je ipeitcr

man über bie (5ren3en ber (£in3elipi]fenfdjaften ijinausget^t (bie übrigens

\a \&[on felbft gar üieles metjr ober minber ^YPottjetifdje in fidj

fd^Iie^en).

IDas freilidj ^edjners IttetapIjYfif felbft betrifft, fo erfdjeint bodj bie

2InnaI^me einer Befeelung ber £)immels!örper all3u pf^antaftifd^, roeil

nid^t burdj (Erfai^rungstatfadjen begrünbet. Z^mxkdlh ber (Erfaljrung

ift, foüiel voxx bis je^t oiffen, Befeelung unb gar Betpufetfein nur bei

£ebenbigem üorl^anben. Die ^immelsförper aber als lebenbe 3nbiDibuen

auf3ufaffen, bafür fetalen bie (5rünbe.

2lud^ ^ed^ners ilnfid^ten über bas ferijältnis bes pl^yfifdjen unb

pfyd^ifdjen erregen Bebenfen. IDenn tpir in ber Selbfttpal^rneljmung

bas IDefen bes IDirüid^en felbft erfaffen, unb 3n)ar als pfydjifd^es, unb
biefes nur für bie 2luffaffung a n b e r e r pfyd^ifdjer 3i^^ioi^i*^" ^Is

pt^Yfifd^ erfd^eint: trie fommt es, \)(x^ von uns felbft nid^t blofe als

Seele, fonbern aud^ als Seib gegeben finb? 3ft PfY<iif<^ß5 unb ptjy-

fifdjes nur €rfd}einungsipeife eines unbekannten Dritten: wxz erüärt

fidj jener feltfame parallelismus? Unb nötigt biefer nidjt, wenn man
it^n als uniüerfalen fafet, 3U pljantaftifd^en 2Innatjmen (roie ber Se«

feelung ber Steine unb alles Unorganifdjen)?

IPenn aber nidjt ein brittes Unbefanntes Präger ber beiben tDelten,

ber feelifd^en unb ber förperlidjen ift, fonbern nur e i n es ejiftiert, u>as

„üon innen" als pfyd^ifdj, „oon au^en" als pl^yfifd^ erfd^eint: trie ift

bei bem ftreng eini^eitlid^en Ctjarafter alles tDirflid^en biefe boppelte

„2lnfid^t" übertjaupt möglid^, unb n)ie foll ber 6ad'!cerl)alt im „eigent»

lid^en" Sinne fein, ha bie 2lebe non t)tn „3tr)ei Seiten" thtn bodj nur
eine b i I b I i d^ e ift ?

^7 ^edjners metapl^yfifdje (Srunbgebanfen finb in geioinnenber ^orm
bargeftellt u)orben oon ^riebrid^ paulfen (1846— 1908) in feiner

oortrefflid^en „(Einleitung in bie pbilofopl^ie" (1892 u. ö.). Die Xlaim»
pt|iIofoptjie ^edjners (bie felbft als eine 2IadjrDir!ung Sdjellings an3U»

fetten ift) liegt 3ugrunbe bem finnig^poetifd^en Homan Bruno tD i 1 1 e s

„Offenbarungen bes tDadjtjoIberbaumes" \^0\.
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\. Jfo^cs System. Erinnert icd^ner Diclfad^ an Spinosa, io

fann man bei £ o ^ c *^ eine Perbinbung bc5 fpino5iftifd]en €in'

lieitsgebanhns mit Ceibnis' 2T(onaboIogie (rgl. Bb. II) finben.

fjermann Co^c (\8\7—80 l^at ron 118^^—8\ in (ßöt^

tingen als tTad]foIgcr, aber md\t als 2(n^änger, fjerbarts

geroirft. 2Tiit ber Haturtüiffenfcbaft troy r»ertraut, erfennt eu

bie r>on x^v oertretene m e d^ a n i fl i f di e Haturauffaffung in

ooUem Umfange an, ja, er bat eine pielbead^tete Kriti! ber ^In-

nal^me einer befonberen „Cebensfraft" geliefert unb eine ftreng

med^aniftifd]e Setrad]tung aucb, ber Cebensoorgänge geforbert.

Bei allebem aber oertritt er eine teleologifd^e IDeltauf-
faffung, bie ^as mecbaniftifcbe tPeltbilb ber „entgötterten

rtatur" mit ben Bebürfniffen bes (Gemüts oerföbnen foU. Der

gan3e 2T(ed]ani5mu5 ber Hatur ift il^m nur 2T(itteI im Dienfte

ber PertDir!Iid]ung roertDoIIer geiftiger groecfe, burd^ bie bas

gefamte IDeltgefd^el^en für uns erft Sinn befommt. X>en Über*

gang von bem 2T(ed^anismus ber Hatur 5u ben geiftigen lOerten

geroinnt er burd^ bie 2tnnai]me eines aller lDir!Iid]!eit 3ugrunbe

liegenben ^bfoluten. X>iefe Einnahme erfd]eint il^m fd]on not-

toenbig, um aud] nur ben med]anifdien Haturjufamment^ang mit

feiner burdjgel^enben tOedifelroirfung Derftel^en 3u !önnen. <£in

eigentlid]es Übergreifen bes (Sefd^et^ens von einem X)ing auf bas

anbere, fo3ufagen ein fjinüberfliegen ber lüirfung, bünft il:|m un-

benfbar. €s mu§ alfo angenommen tüerben, t:)a^ alle X)inge nur

^eile, befonbere Ausprägungen, t)Q5 einen abfoluten lOeltgrunbes

finb. 2(IIe Deränberungen, bie in ein3elnen X>ingen Dor ftd^ gelten,

toerben fo3ufagen ausgeglid]en burd) gefe^mä^ig bamit r»erbunbene

Peränberungen in anbercn X>ingen. X)ie lDir!Iid]!eit befielet eben

nid]t aus abfolut felbftänbigen Realen (toie i^erbart fie qebadit',

r»gl. 5. 8^); bann mären feine Be3iebungen, insbefonbere feine

IDed^felmirfung 3rDifd]en ben Dingen möglid^. Sonbern alles ift

eines IDefens, alles (5e(d] eigene fpicit fid^ gefermäßig in ber

«8 E^auptiperfe: „Sogt!" 1843; 2trti!el „Seben, Sebensfraft" in Hub.
U)agners Bianbwöxtevhudi b. ptjvfiol. Bb. I 1843; „inebi3inifdje pfydjo-
logie" 1852 (Zteubrud 1896); „IH i! r o f o s m o s, Z^een 3. ITaturgefcfj.

u. (Sefd^. b. irienfd^t^eit" 3 Bbe. 1856 ff., 5. 2lufl. 1896 ff. (2Ius biefem
fel?r an3iel?enb gefcfjriebenen XDerfe ijat 0. 2\idjter eine HusrDai?! [1909J
ceranftaltet); „Syftem b. pljilof." (I. Bb. „£ogif'' 1874, II. Bb. „IHeta-

ptjYfif" 1879. Itßubruc! 191 2).
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einen rOcftfubflans ah, gerabc fo roic inncrt^alb ber Seele alle

BeiüugtfeinsDorgänge Derlaufen unb gefe^mägig einanber ent-

fpred^en. (Eben barum ift aber aud) bas ^bfolute, bie IDelt-

fubftans, unb mitl^m aud^ alles WhtWdie als geiflig aufsu-

faffen. (Darin ftimmt £o^e aufeer mit Ceibnis mit Berfeley unb

^id]te überein.) Die menfd]Iid]e Seele ift eine einsige geiftige

Subftans (fosufagen eine Subftanj 2. 0rbnung gegenüber ber

rOeltfubftans), ber Körper eine Diell^eit oon fold^en. (£ine ^Irt ber

burd^ bas ^bfolute Dermittelten rOedifelroirfungen ift aud^ bas

€ r ! e n n e n. Dies beftei^t alfo nid]t barin, ba^ bie Objefte fo'

5ufagen in uns Bjineinbringen ober fid) in unferem BeuDugtfein

abbilben, fonbern barin, ba^ Seu^ugtfeinsinl^alte, bie oon ben

cSegenftänben ganj üerfd]ieben fein !önnen, 3u it^nen in gefe^*

mäßiger 3e3iel:^ung ftel^en.

Der Begriff bes ^bfoluten, ben bie Vrietap\:iy\\l lebiglid] auf-

ftellt, um bie lDed]feIrDir!ung benfbar 5u madien, roirb in ber

^eligionspl^ilofopl^ie (übereinftimmenb mit ber d^rift*

Iid]en Cel^re) roeiter enttoicfelt 3u bem Begriff eines l^öd]ften

tDertes, ja einer göttlid]en perfcnlidifeit (bie freilid] im Pergleid)

3ur menfd]Iid]en perfönlid)feit el^er „überperfönlid]" 5u nennen

roäre). Das Dermögen aber, bas uns ID e r t e unb U n o» e r t e

erfennen lägt, ift unfer „(Seroiffen". Darunter fmb Urteile bes

(5efaIIens unb ZlTifefallens 3u oerftel^en, bie fid] uns nid^t als

roillfürlid^e, fonbern als obje!tit> gültige aufbrängen. (fjier ift er

mit ^erbart einig. Das „(Selten", bie ,,(SüItigfeit" ift bie ^rt,

wk bie tPerte „ejiftieren".) Die rerpflid^tenbe Kraft ber fttt-

lid^en IDerturteile roirb uns aber nur bann ooll oerftänblidi,

tüenn roir überseugt fmb, ba^ tüir im pttlid^en fjanbeln burd]

Beteiligungen am Kulturleben an ber Perroirüid^ung eines ah'

folut roertDoUen IDeltsroecfs nad^ bem IPillen (Sottes mitarbeiten.

(Sott felbft erfaffen roir im religiöfen (Sefül:^!, burd) bas vo'w a\xd\

unferer lDefensr>ertDanbtfd)aft mit iijm inne roerben, unb ^voat

faffen toir il]n nad] Analogie ber lebenbigften, tiefften unb tüert-

üoUften (Seiftesbetätigung, bie rcir fennen, als C i e b e. Ob bie

(£in3elfeelen nad^ bem ^obe forteriftieren, l^ängt von ber fjöl^e

iB^rer fittlid}en (Sntroidlung ah: biejenigen leben fort, bie lüert

fmb, eroig 3u leben.

2. <5cfc^ic^tli<^e Stellung ijn6 ^ortwirfeit Co^es. COkne von £eibm3
unmittelbar abtjängig 3U fein, tjat er eine pantijeiftifcfj gefärbte IRo-
nabenleljre gefdjaffen. IHit £etbnt3' Syftem ftimmt überein b^xcn xelU
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^iofer (Srun&djarafter, bte Peretntgung oon Celeologte unb ItTcdja-

nismus unb beren gemetnfame Segrünbung in ber göttlid^en Suh\tan^,

in ber Sdjeibung bes Bereidjs ber Catfadjen unb ber allgemeinen

Wahriiexten (beibe in (Sott rour3elnb), ber unausgebel^nten befeelten

2ttome ufm. Seine geiftigen ^ül^rer fietjt £o^e im 3^^<3l^smus, be=»

fonbers bem Kants, unb in ber ptjyfif. Befonbers bebeutfam rnar,

t>a^ £ol3e bei ber 2tusgeftaltung feiner IDeltanfdjauung bie g e f d^ i dj t =«

I i d^ e €ntrr)i(!Iung ber Kultur nid^t weniger berücffidjtigt fjat als

bie 21 a t u r. Ilaturforfdjung unb Kulturforfdjung unterfd^eiben fidj

nad^ itjm fo, ba^ bort bas Seienbe, tjier bas tDertüoIIe (5egenftanb ber

IDiffenfdjaft ift. Don £ol3e angeregt, ):iahen bie £?äupter ber „babener"

ptjiIofopI?enfd]uIe ID. IDinbelbanb unb £?. H i tf e r t bie Unter«"

fd^iebe 3n)ifdjen biefen beiben IDiffenfdjaftsgruppen genaaer beftimmt,

unb fie tjaben bie (Erkenntnis ber IDerte unb iljrer objeftioen (Sültigfeit

als ilufgabe für bie ptjilofoptjie in Slnfprud^ genommen- Die piiilo«

foptjie foU alfo bie (£rfenntnis bes Seins ben anbeten tDiffenfd^aften

überlaffen unb felbft „fritifd^e Kulturpt^ilofopl^ie" n^erben. „(Segeben

ift ... bie menfd^Iid^e Kultur in iijrer gefd^id^tlidjen (Entroitflung:

bie Sacfje ber p^ilofopfjie ift es, biefe ganje auffteigenbe SebensfüIIe

barauft^in 3u erforfdjen, wie barin bie allgemein gültigen, über bas

empirifdje tDefen bes ITtenfdjen iDeit Ijinausragenben Dernunftujerte

5U bewußter (Srfaffung unb (Seftaltung gelangen." 3" ^^^ äftl^etif,

bie er nid^t formaliftifd^ wie £?erbart, fonbern inljaltlidj unb meta-

pljyfifdj geftaltet, ift er ber eigentlidje 23egrünber ber (fpäter oon Qll^eobor

Sipps oertretenen) „(Einfütjlungsletjre". Befonbers tief Ijat er bie ttXufif

bet^anbelt. (Zlät^eres
f. Bb. IV.)

§ 3. von ^arftnanit.

X. geBett unb H)erfe. €buarb oon ^artmann (1842—1906)
iiatte urfprünglidj bie ®ffi3ier5laufbatjn eingefdalagen; infolge einer

Knieoerle^ung, bie iijn bauernb 3U einem 3urütfge3ogenen £eben nötigte,

ipanbte er fidj pl^ilofopbifd^en unb geleierten Stubien 3U unb entfaltete

eine feljr frudjtbare Sätigfeit als Sdjriftfteller. Sein erftes ^auptujcrf

„Die pl^ilofoptjie bes Unben^ufeten" (186?) «^ erregte großes Sluffeljen.

tPäf^renb ^edinev unb £ol3e in il^rer tnetapljyfif mit bem d^riftlidjen

Sl^eismus übereinftimmten, oertritt ^artmann eine ber djriftlid^en

fd^roff entgegenfteljenbe IDeltanfidjt. Berufungen als pteilofopfeie*-

profeffor nad^ Seip3ig unb (Söttingen letjnte er ah, um ungel^inbert feinen

literarifdjen 2lrbeiten fidj I^ingeben 3U fönnen. Ziehen au^erorbentlic!^

3atjlreideen 2Iuffät3en über QCagesfragen I?at er aud^ nod^ eine 2?ei{je

größerer tOerfe^*" oerfafet, bie an VOexi teilroeife bas (Erftlingsioerf

überragen, freilid^ lange nid?t fo ftarf geu)irft itahen.

2. €ifenntm5rtieoric. 5ür bie gcfamte pbilofopbtc, andi für

bie ZfieiaTphy^xf, forbcrt Naumann bie i n b u ! t i r> e VTieiliobe.

49 1904 ift bie XU 2luflage in brei ftarfen Bänben erfd^iencn, eine ge*

für3te Polfsausgabe erfdjien 19 1 3.

^^ "Die „Selbft3erfe^ung bes (£t}riftentums unb bie 2leIigion ber gu-
fünft" 1874 (3. 2tufl. 1888), „pijänomenologie bes ftttlidjcn Berpufet»
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Drei (Sebictc bes (£r!cnnbaren finb 3U untcrfd^eibcn: \. bas

fubjeftirnbcale, b. I^. bie unmittelbare (Srfdieinungstüelt bcs

inbinibuellen Betru^tfeins; 2. bas objaftio^reale, b. l^. bie oon

ber IDiffenfd^aft auf (5runb bcr (Srfcbeinungen erfannte riatur;

3. bas metapl^vfifd^e, b. i. bie eine reale 5ubftan3, bas „U n b e

«

tu u § t e", weldies bie pl^üojopbie als (Srunblage ber Hatur er*

fdiliegt.

Das logtfd^e (Srunbgerüft ber IDelt finb bie K a t e g o r i e n. Sie finb

Betätigungsireifen bes Unbemu^ten, ebenbarum (Srunbbefttmmungen ber

objefttoen IDelt unb ^unftionen -bes 2^bimbualhexDU^t\em5. 3" ^^^^
3nbir>ibuen in gleid^er IDeife inftinftio (unbcn)ufet) roirfenb, luerben fie

burdi bie Begriffe von ben Kategorien ins Beioufetfein erijoben.

I. Kategorien 6cr Stnnli(^feit.

U Die Qualität. Sie finbet fid^ an ben (Empfinbungen. :^art-

mann fudjt 3U 3eigen, ba^ oberen Qualität nur eine Perfdjmel3ung oon

3ntenfitäten fei.

IDenn 3. B. bei einem (Seigen= unb Klaoierton alle Komponenten
((5runbton unb ©bertöne) gleid^ feien, fo erfdjeinen bie Söne bodj

qualitatio Derfd^ieben, ipeil bie 3"tenfitäten ber Komponenten ungleidi

feien. ^^

Die Qualität finbet fid^ nur in bem fubje!tiD=ibeaIen (5ebiet; nur im
Beujufetfein ber 3nbiDibuen gibt es alfo färben, Söne, (Serüdje ufro.

Diefe Qualitäten fönnen nidjt analyfiert unb befdjrieben, fonbern nur

erlebt roerben. IDiffenfdiaftlidj laffen fie fid? lebiglidj nur burd^ gurücf-

fül^rung auf bas Quantitative erfennen.

2. Die Quantität, a) Die i n t e n f i r e Quantität fommt in

bem fubjeftioen (Sebiet ben (Empfinbungen 3U, in bem objeftioen ben

Kräften, in bem metapl^yfifdjen bem abfoluten tOoEen. Dagegen iiahen

bie 3^^^^ fü^ fic^ ^^i"ß 3^tenfität; um fidj burdj3ufe^en, bebürfen fie

bes rOoIIens.

b) Die e j t e n f i D e Quantität ift ber § e i t unb 'bem 21 a u m
eigen. Das fubjeftioe Bemufetfein ber ^ e i t (bes Zladjetnanber unb ^er

Dauer) roirb burd^ bie Synti^efe (b. tj. oerbinbenbe Sätigfeit) einer un»

berDufeten 3^teIIe!tuaIfunftion 3uftanbegebrad^t. Dem objeftio^realen

Bereidj fommt ein abfolut Jontinuierlidjer ^eitoerlauf 3U, in bem es

aber nur ftetig fliefeenbe (5egenrDart, nid^t Dergangentjeit unb §ufunft
gibt. 2^ bem metapl^yfifd^en Bereidj I^errfdjt (Etnigfeit, b. tj. geitlofig«

feit. Sie ift nidjt üergleidjbar einer £inte, fonbern einem punfte, aus

bem fidj ber IüeItpro3efe wie ein fidj bretjenber Stral^I erljebt.

fetns" 1879 (2. 2tufl. 1886), „Die 2^eIigion bes (ßeiftes" 1882 (3. 2IufI.

1907), „Das (5runbprobIem ber (£rfenntnistijeorie" 1889, „Kategorien»

lettre" 1896, „Die moberne pfydjologie" I90I, „Die IDeltanfdjauung

ber mobernen pl^yfi!" 1902 (2. 2tuflage 1909)/ ,,Das problem bes

Gebens" 1906, „Syftem ber pijilofoptjie im (Brunbrife", 8 Bbe. 1906 ff.

51 Die §urü(ffütjrung üon Qualität (Befdjaffentjeit) auf 3ntcnfität

(Stärfe) bürfte nidjt aEgemein iburdifül^rbar fein.
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Was bte 2?t ä u m H d) f e i t in bem fubjeftioen (Sebiet betrifft, fo
entftet^t fie auf <5vunb von ^ofal^exdien ber (Befid^ts», 2:aft= unb Be«
lüegungsempfinbungen buxdi eine unberoufete 3nteIIe!tuaIfunftTon. 3m
Bereidj ber ©bjeftioen ift bie Häumlidjfeit mit ben Kraftäußerungen
ber 2ltome gefegt.

II. l{ategoricn 6e5 2)enfcns.

Die Urfategoric ift ijier bie 2^eIation; benn Den!en ift 3n=
be3ieljung=5et3en. I. Die nur entfaltenben, „refle!tierenben" Kategorien.

(3" biefem gufammenbang bebanbelt ^artmann bie £ogi!, bie ITTettjoben

bes IHeffens, Unterfd^eibens, Urteilens, 3nbuftion unb Debuftion.)
2. Die „fpefulierenben" Kategorien: Kaufalität, ^^inalität (^wed), Sub»
ftan3ialität.

Die Kaufalität ift in bem fubjeftioen (Sebiet bie ZTad^bilbung objeftio»

realer Kaufalbe3ieljungen. Diefe bilben ein ftetiges ^liefeen, bas wiv
freilid^ nie rollfommen mit unferem (alles 3erlegenben) Denfen erfaffen

iönnen. Die Kaufalität n^irb erft burd^ bie ^inalität begreiflid^. Kaufal
erüären fann man nur auf (5runb beftimmter (Sefe^e unb einem ge*

gebenen 2lnfangs3uftanb bes IPirflidjen. Beibes aber läfet fid^ nur
teleologifdj (b. i^. oon einem Qwed I^er) begreifen. (Pgl. 5. 32 ff.)

Subftan3 fommt im fubjeftioen (Sebiet nid|t cor; „Seele" bebeutet

I^ier nur bie Summe ber pfyd^ifd^en ^un!tionen. 2Iudj im objeftioen

<5ebiet fetjlt fie; benn bie XHaterie ift nur eine IDirfung Don Kraft»
äu^erungen. 3" ^^^ metapl^yfifdjen Sereidj bagegcn ift bie Subftan3

bas einl^eitlidje Subje!t alles (Befdiet^ens. 3^"^ !ommen 3n?ei emige

2Ittribute ((Sigenfd^aften) 3u: bas Sogifdje (bie „3bee") unb bas IDoIIen.

3. Ztaturplitlofopl^te. 3n feiner ZXaturpI^ilofopI^ie fud^t

Bartmann ben (med]aniftifd]en) Haturalismus auf feinem eigen-

ften (Sebiet 3u überroinben. Diefe Cel^re löfl bie Welt auf in eine

riefenl^afte ZHaffe betuegter ^tome. ^ber biefes atomiftifd^e lOelt-

bilb ift felbft eine Ceiftung — bes (Seiftes. IDie roäre es ferner

möglid], ba^ aus ber fd^einbar geiftoerlaffenen Hatur bas (Seiftige

im Perlaufe ber (Sntroicflung I^eroorginge, toenn nid]t von Einfang

an ber (Seift — unberougt — in ber Hatur roirfte? „"Der Hatur-

pro3e6 ift bie I^arte 2(rbeit bes ,§u-fid)-feIber'!ommens bes (Seiftes"

— fo leiert I^artmann (mie 5d]eIIing, 5. 32f.)- €ben barum finbet

er bie Betrad]tung ber Haturoorgänge lebiglid] unter bem (Se*

fid]tspunft ber Kaufalität einfeitig; fte muffe burd] bie teleo*

Iogifd]e (finale) ergän3t toerben. T>ie .^inalität mu§ in ber Hatur

als unbeiDu^te angelegt fein, um im Hlenfdjen als berougte 3U

erfd^einen. Sie 3eigt fid] in ber unorganifd]en Hatur in ben blei^

benben, matl]ematifd)=formuIierbaren (Sefe^en, unb in bem ^n*

fangs3uftanb. Das ©rganifd^e lägt fid] ebenfalls rein med]amfd^

nid]t erflärcn; es bebarf ba3u final loirfenber Kräfte, bie bie

unorganif(i^en Porgänge nad] ^toeden leiten, ^ber nid]t bloß
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für b\e <£ntftel)ung bes Ccbcns, aud^ für bte (£nttDi(JIung öcs

©rganifd^en crfd^cint ber „D i t a I i s m u s" unabtocisbar. 2)ic

med]anifd]e „Scichion" (^uslcfc) Darroins fanrt nur bic ^us-

fd^altung bes UnjrDcdmä^igen, nid]t bic fjcroorbringung bes

5tDC(imägigen crflären. "Daju gcl^ört ein stocdtätigcs prin3tp,

bas bic €ntrDi(iIung ber Kcimoariation (5. ][27 ^. 35) in be*

ftimmtcr ^id^tung bebingt. Hid]t minbcr bebarf es ^voedvoU,

leitenbcr Kräfte („Z>ominanten") 3ur €rflärung ber Pererbung,

ber sroecfmägigen ^efleje, ber 3nftin!te, ber Haturl^eiüraft. X)iefe

organifterenben Kräfte finb nad] fjartmann immateriell, unbe-

tüugt intelligent, fuperinbiDibuell (b. l^. nur roäl^renb bas Cebens

an einen ^inselorganismus gebunben). 2T(etapl^Yfifd] betrad]tet

finb fte (als a ! t i d e prin3ipien) „IPiUe", toäijrenb bie (Sefe^e

il^res IDirfens ber „3^^^" entfpred]en. ,,.tX)ilIe" unb „3^^^" fi^b

fo bie präbifate bes „Unberougten".

2tl5 fjartmann in ben 70er unb 80er '^d[:)ten biefe naturpl^ilo»

fop^ifd]en (5eban!en suerft Dortrug, trat er bamit in fd^roffen

(ßegenfa^ 3u ber I^errfd^enben ^id^tung ber Haturforfd^ung. Um
bie IDenbe bes \^. unb 20. 3a^i^I^unbert5 jebod] finben roir ben

Heomtalismus t?on nid^t roenigen 5orfd]ern oertreten.^^

^- Pfvd?oIogte. Soroeit ber ^Uroille unget^inbert fid^ austnirft,

entfaltet er ftd] als äußere riatur; voo aber feine Ceilrr»ir!ungen

aufeinanberfto^en, ba „ftu^t" ber IDille; er roirb geroiffermaßen

in ftd] 3urüdgetDorfen. X>aburd] entftel^t Unluft; Cuft bagegen,

rt?enn bie fjemmung befeitigt toirb.^^ £uft unb Unluft bilben fo

bie (5runbbeftanbteile alles Berou^tfeins. (£rft aus ber Verarbei-

tung biefer (bloß intenfio oerfd^iebenen) (Sefül^Ie burd] unberougte

Kategorialfun!tionen(54^0) foUen bie (Smpfinbungen unb tüeiter-

ijin bie Porftellungen entfteBien. "Die Porftellungen fmb jugleidi

•52 r>gl. 2t. pauly, „DartPtntsmus unb Samartfismus", 1905.

^. Drtefdj, „Die Seele als Zlaturfaftor", 1903, „Der Ditalismus
als (Sefdjid^te unb als Seigre", 1905. IR, ^, ^rance, „Der I^eutige

5tanb ber Daripinfdjen fragen", 106.

^ Das finb natürlidi nur Dermutungen. Dagegen ift es beadjtens-

ujert, ba^ er bas Beipufetfein auf ein 3ugrunbe liegenbes aftioes un-

bewußtes prin3ip 3urütffüt^rt, bas er nidjt mit (Se^irn«- unb Zlercen-

fyftem ibentifi3iert. IHan fann bies prin3ip als „Seele" bem „Seib"

gegenüberftellen. Die Seele beftet^t bann aus einem Stufenreidj organi-

fierenber Kräfte, tjinab bis 3u ben „^ellfeelen" unb I^inauf bis 3U ber

„gentralmonabe", bie alle jene Kräfte bei^errfdjt unb 3ufammcnfa§t.

Der £eib bagegen ift bie (Sefamttjeit ber Ben?egungsfräfte ber 2ltome.
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audi bie VTioiwe bes IDoIlcns, frcilid] nid^t als trcibßnbc Kräfte

(benn pc finb paffit)), fonbern als Bcbingungcn bafür, t>a^ ber

rOillc tätig rcirb. 3m Bcrougtfcin tüirb fcblieglidi audq bas IX)eIt'

3icl erfaßt, unb nur baburd] fann bas (£nbc bcr (Entroidlung cr-

rcid^t tüerben. Dies fül^rt 3u fjartmanns ZT( e t a p t] y f ü.

5. ZHctapI^YrtJ- '^^^ Anfang bes ü:)eItpro3effe5 ift urfad]Ios, fonft

u?äre er fein Anfang; eben barum abfolut unbeterminiert, Ur5U'

fall, alfo unlogifd^. ^Tiiti^in nid]t aus einer ^be^ (als einem

Cogifd^en), fonbern nur aus bem (blinben) lOillen 3u erüären.

X)urd| einen Ur3ufall beginnt bie IDelt, bie in il^rem €ntftel^en

unb :Dafein unlogifd] ift. €5 ift alfo Iogifd]e Folgerung, ba^ fie

toieber aufgel^oben toerbe. §u ber fofortigen ^ufi^ebung I^at bas

£ogijd]e aber feine ZTIad^t. Hur in längerem (Sntioicflungsgang

fann es 3ur IDillensneinung unb bamit 3ur IDillensaufl^ebung

fommen. Da3u muß bie Dorftellung bes rtid^t'mel^r'tDoIlens Be-

tDugtfeinsinl^alt toerben; bie €ntfteB|ung bes Betou^tfeins ift alfo

logifd^ (genauer: teleologifd]) notroenbig.

Da „IDille" unb ,3bee" nad^ ^artmann bie Attribute ber abfo*

luten 5ubftan3 bilben,^^ fo ift biefe als (5 e i ft 3U benfen, aber als

unbetüugter; benn ein betougter, oorausfel^enber (Seift l^ätte

bie IDeltenttüicflung tüegen bes baüon untrennbaren IDeltleibes

permieben. Der Urtüille muß nun „alle HTöglid^feiten ber IDillens'

befriebigung burd]probiert l|aben, bis er einfielet, ba^ fie xbit in»

ftinftitJes ^iel oerfel^Ien, unb ba^ biefes nur im ^rieben bes Hid^t*

roollens 3u finben ift", roorauf er 3um abfoluten, unbetüugten Sein

3urücffei^rt. Dies roirb-ber 5aH fein, „fobalb bie menfd^Iid^e fjerr-

fd^aft über bie Hatur oollflänbig errungen, bie fo3iaIen unb tüirt-

fd^aftlid]en ^i^agen alle gelöft unb Kunft unb Ä)iffenfd^aft auf

il^rer ^öl]e fein toerben". Dann mu§ es allen offenbar roerben,

ba^ bie überroiegenbe Hid^tbefriebigung aus einer Quelle, aus

bem Selbftroibertprud] bes IDiüens, ftammt, ba% bie Befriebigung

ein unerreid^bares Siel unb ber triebe nur burd^ Hid^ttüollen

3u erreidjen ift. 2tuf (5runb biefer €infid]t roirb bie Kultur-

menfd]l]eit nad^ gemeinfamem Befd^lug aus bem Dafein fd^eiben,

unb bamit toirb ber Urtoille ins ^bfoIut^Unberoufete surücffmfen.

5* Darum nennt er fein Syftem fonfreten IHonismus, roäl^renb

ber „abftrafte" IHonismus biefe gipeitjeit im Uripefen oernadjläffige unb
bie bieltjeit ber (Erfdjetnungen als „Sdjein" faffe. Diefe leitete 21uf-

faffung ift uns 3. 23. bei Sdjopent^auer begegnet, mit bem fonft ^art-

mann jetjr oiel gemein l^at.
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Znit Sd^openl^auer (5. 98) ift fjartmann barin einig, ba^ bcr

IDert bes Cebcns cinsig 5u bemcffcn fei nadci feinem Ertrag an

Cuft; ferner, ba^ alle Cuft qualitativ gleid] fei, unb ba^ fie von bei

Unluft roeit überwogen toerbe. Das gilt freilid^ 5unäd]ft nur für

bas fubjeftir»4beale (5ebiet; in bem objeftio-realen gibt es toeber

Cuft nod\ Unluft; in bem abfoluten aber toirb bem „IDiUen" (nadb

feiner €rliebung aus bem poten33uftanb, b. I]. feiner bloßen rnög-

Iid]feit, bie mit bem lOeltbeginn eintritt) burdi bie „3^^^" immer

nur ein enblid]er 3nl?alt geboten; benn ein unenblid^er 3n^<^It ift

unmöglid], roeil er eine oollenbete Unenblidifeit, alfo ein IDiber*

fprud] fein tüürbe. So bleibt ftets ein IDoUen übrig, bas fid^ nad)

Erfüllung fel|nt unb beslialh unfelig ift.

X>en peffimismus Sd^opent^auers oerbinbet aber l^jartmann mit

bem ©ptimismus r>on Ceibni3. IDenn bas Dafein ber IDelt aud]

fd]Iimmer ift als il^r nid]tfein, fo ift fie bcd) bie beftmöglid]e IDelt.

X)arum Dertoirft er Quietismus (b. B^. roillenlofes Sid^^ergeben)

unb U:)eltflud]t. (5eu)i6 ift bas giel ber IDeltentroidlung bas

IDeltenbe, aber biefes Siel forbert, ba^ ber ZHenfd] feine gan5C

Kraft in ben Dienft ber Kulturarbeit ftellt; benn nur beim I:|ödiflen

5ortfd^ritt ber Kultur !ann in ber ZlTenfd^l^eit jene IDiUens'

Derneinung entftel^en, toeld^e bas erlöfenbe <£nbe E^erbeifübrt.

So entl|ält ^artmanns fonfreter 2T(onismus sugleid» ben (Srunb*

gebanfen feiner „Religion bes (Seiftes" unb feiner (£ 1 1^ i !.

nid]t einen (Sottmenfd^en nur gibt es, in allen 3nbiDibuen

ift rielmet^r (Sott 2T(enfd^ getoorben unb baburd] bem Ceib unb

yLob unterwerfen. ZTid^t fotool]! ben Zfien\d)en als rielmel^r (5ott,

ben Cräger bes gefamten lOeltleibs, gilt es 3u erlöfen. ^in biefer

<£rlöfung fann unb foll jeber teilnel^men burd] tatfräftigc ZWit'

arbeit an ber Kulturförberung. Porausfe^ung für bie 5ittlid]feit

ift bie (£rfenntnis, ba^ alles egoiftifd]e Streben nad^ Cuft frud]tl05

ift, unb ba^ alle 217enfd]en eines IDefens finb. „5id] felbft als

göttlid^es IDefen ü:)iffen, bas tilgt jebe X)it?ergen3 stüifdien (£igen-

toillen unb Mtoillen, jebe ^rembl^eit 3iDifd]en 2:llenfd] unb <3ott,

jebes ungöttlid^e, b. li. bloß natnrlid]e (Sebaren."

6. IPürötgung. lUit feiner Derbinbung von peffimismus unb
fd^affensfreubigem Optimismus ift Startmann ein typifdjer Vertreter

ber Deutfd^en ber 70er unb 80er 2a):ive, bie fidj auf allen (Sebieten

raftlofer Otigfeit 3uiDanbten, rpät^renb in ber (5efamtftimmung unb in

ber Literatur nodt ber peffimismus übertnog, bis audi biefer in ben

90er 3al^rer burd^ 2Tie^fd^e erfolgreidj bekämpft upurbe.
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Zn ber Per!nüpfung von Voluntarismus unb 3nteIIeftuaUsmus aber
befunbet fidj bie (£igenfdjaft von ^axtmann felbft: ein fräftiger, aus»
bauernber XDille im Sienfte ber (Erfenntnis. So beutet er nadj fidi bie

IDeIt:55 jie i|t iljm bie logifd^e überipinbung bes Unlogifd^en. 2tber
wenn er bas ^^vationale audi anerfennt, fo fd^iebt er es bodi aus ber
IPelt ber unmittelbaren (fubjeftioen) (Erfdjeinung unb ber (objeftioen)

IDiffenfdjaft Ijinaus in bas jenfeitige (tranf3enbente) Heid] bes 2lb»

foluten. (£s ift nid^t 3ufällig, ba^ feine IDerfe einen nüdjtern=Iogifd^en,

unperfönlid^en Cl^arafter tragen; best^alb k^hen fie audj feine fo weiU
reidjenbe XDirfung getjabt wie etwa bie Sd^openiiauers ober ZTie^fdjes.

€r ift !ein ftürmifdjer, aufrütteinber Denfer, ber auf XHenfd^en unb
tDelt umgeftaltenb einsutoirfen mag, fonbern ein füt^ler (Selel^rter, bem
man audj anmerkt, ba^ er fein XDiffen nid^t foipoijl eigener ^orfd^ungs»
arbeit als audj umfaffenbftem Büdjerftubium oerbanft. Seine realiftifdje

(£r!enntnisttjeorie ift 3U billigen (ogL S. 128 21. 37 f.); in feiner Kate»-

gorienlel^re unb in feinen ettjifdjen, pfyd^ologifdjen unb religions^pl^ilo»

fopt^ifd^en Sd^riften finben fid^ aufeerorbentlidj u?ertDolle 2lusfüljrungen,

befonbers fritifdjer 2Xrt. 2lber er felbft läfet in feiner Hletapt^yfif bod^

einigermaßen fritifd^e Porfid^t oermiffen. Sie ift met^r eine füljne 23e=>

griffsbidjtung als eine befonnene Dereinl^eitlid^ung unb (£rrpeiterung

ber €rfenntnis ber (£in3eltpiffenfd^aften. Die empirifd^en (ßrünbe für

feine Seljre com Unbenpußten als 2X>eltprin3ip finb aEe bem Bereid^ bes

©rganifd^en entnommen unb barum nidjt ausreid^enb für eine um»
faffenbe ibeltbeutung, bie 3ubem mit foldjer Beftimmtl^eit auftritt. Tlu&t

u)iberfprid^t feine Seljre Dom IDeltenbe ^em prinsip ber €rl^altung ber

XUaterie unb ber (Energie, benn biefe toürben mit ber 2lufl^ebung menfdj»

lidjen BeiDußtfeins nid^t oerfdjtpinben. €nblid^ ift fein peffimiftifdtjes

Urteil über ben IDert ber IDelt ebenfo fubjeftio unb einfeitig, wie bas

Sdjopent^auers (ogl. S. 98, 125 21. 34). Den fräftigften 2lnfporn 3ur

äberu)inbung biefes peffimismus unb ber il^m 3ugrunbe liegenben ein»

feitig=eubämoniftifdjen Sd^ä^ungsn)eife f^at ZT i e 13 f d^ e gegeben.

{Wnnbt unb (£ u c! c n , bie ebenfalls eine inbuftire ZlTeta*

pIlYP^ vertreten, finb im IV. 3b. bel^anbelt.)

VIII. Kapitel.

§ \. <ßcfd^td?tltd?e Stellung un6 ^ebensgang, Hie^fd^e ift ein

r>iel 3u reid^er (Seift, als ba^ er fid^ einfadi als Haturalift, pofi»

tioift ober pragmatift (5. 130) d]arafteri[ieren liege, ^tber er

teilt mit ben beiben lefeteren X>enfrid^tungen (trenigftens in ber

2. unb 3. periobe feiner (Sntroidlung) gan5 roefentlid^e ^üge:
er lel^nt bie 2T(etapbYfi! ah, er betrad]tet bie menfd^Ud^en Über-

55 Pgl. S. 9, \l, 73, 91, 93 f.

^Keffer, 0ef4)icbfe 5er •ptjflofopble. III. 10
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3cugungen unter bem (Sefid^tspunft il^rcs biologifd^cn tDertcs **

unb legt enblid] bas gan3e Scbroergemid^t auf bas Tnenfd]Iid]e

IPoIIen unb f^anbeln. Dabutdi, ba^ er ein neues 2T(enfd]enibeaI

als ^ißl bes ^anbelns mit bid^terifcber Kraft geftaltet, t^at er

am bebeutfamften getoirft. 3" biefem 3beal aber seigt [\d\, ba^i

er über bie naturaliftifd^e 5d}ä^ung bes Gebens als fold^en

(b.
\:i.

als eines 3n^^9i^iff5 biologifd^er 5unfionen) tatfäd^Iid)

ijinausgelangt 3ur 5d]ä^ung eines roertDoUen Cebens unb ibir-

fens in ber gefd^id^tlid^ ertoad^fenen Kultur. 3m roefentlid^en

finb es Kulturprobleme, bie il:jn befd^äftigen. 3Ti5befonbere t^at

iljn ber Hiebergang ber beutfdben Kultur in ben 70er unb 80er

3aB^ren tief erfd]üttert. (£r liat fd^arfe Kriti! baran geübt unb
3ugleid^ neue IDege geseigt 3u Befjerem unb fjöl^erem.

(Jriebridj Ztie^fdje, geb. am 15. ®!obcr 184^ 3U 'R'öden bei iü^en,
ftammte aus einer Pfarrersfamilie, befudjte i>te fianbesfdjule pforta unb
ftubierte unter Jlitfdjl in Bonn unb £eip3tg Haffifdje pl^ilologie. Be-
reits als 25jäl^riger UJurbe er profeffor ber pi^ilologte 5u Bafel, er

mufete biefe Stelle aber loegen Kranfljeit 1879 aufgeben. (£r lebte

barauf, fdjriftftellerifdj tätig, an oerfd^tebenen 0rten, meift in 3töliß"

unb in ber Sdiwei^ (Sils-lflaria im ®ber-(£ngabin). 3"t 3ö"ii^i^ J889
ipurbe er untjeilbar geiftesfranf; er ftarb 1900. (Zleue (ßefamtausgabe

feiner IDerfe in 19 '^^n. 1905 ff., btEigere Cafdjenausgabe in U Bbn.
1906 ff.) i

:^

§ 2. Die beiden elften pertoöen feines Sd^affens. Hie^fd^e

ift in fteter geiftiger €ntrDicfIung. X>rei fjauptperioben laffen

fid^ unterfd^eiben. 3^^ ber e r ft e n ftebt er unter bem (£influ6

5d]openl^auer5 unb ^id]arb IDagners. Die Kunft unb ber ge*

niale fünftlerifd^e ZTIenfd^ bilben ben f^auptgegenftanb feines

3ntereffes.
^"^ Die burd^ IDindelmann unb ben Heul^umanismus

vertretene ^uffaffung ber gried)ifd)en Kunft, bie in bem Klaren,

2T(agDoIIen, 5d)önen il^r IDefen fie^t, erfd]eint il^m einfeitig. Hur
ein Kunfttrieb roirb babei erfannt: ber „apoUinifd^e", ber in

ber bilbenben Kunft unb im €pos oorroaltet; aber tiefer unb

mäd]tiger ift ber „bionyfifd^e", ber im ©rgiasmus, b. li. in

w Dgl. fein IDort: ^Die ^alfdjljeit eines Urteils ift uns nodj fein

(2inu)anb gegen ein Urteil. Die ^ragc ift, UJieiDeit es lebenförbernb,

lebenertjaltenb, 2lrt»ertjaltenb, üieEeidjt gar 2trt»3Üd}tenb ift." „Unter

t)en Bebingungen bes £ebens fönnte ber 3i^^tum fein." Damit oer»

fnüpft fidj eine pofitioe Sdjäl5ung bes biologifd^en vnb etf^ifdjen tOertes

von 3Uufionen unb ^ütionen, roie fie uns audj in Dail^ingers „pljilo-

foptjie bes ms (Db" {l^U u. ö.) begegnet (ogl. 'Bb. IV).
»7 „Die (5eburt ber Cragöbie aus bem (5eifte ber IHufif" 1872. «Un-
3eitgemäfee Betradjtungen" j873—76.
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Icibcnfd^aftlid^ftcr €rregung unb 2tustDir!ung, gipfelt. €in

rcid^er, felbft übcrftrömenber 3nftin!t, ein guoicl oon Kraft er-

3eugt l^ier ein 3afagcn 5um Ccbcn tro^ aller feiner £eiben unb

Qualen; ja, ber lOille 3um tehen toirb I^ier im (Dpfer ber l^öd^-

ften 2T(enfd^entYpen feiner eigenen Unerfdiöpflid]feit, feiner etoi*

gen XPerbe- unb Sd^affensluft fro^. ^us biefem bionyftfdien

Crieb ift bie VTiu^xt unb ift bie Xragöbie 3U oerftel^en. Der tra-

gifd]e I)id^ter fd^afft „nidjt, um 00m 5d]re<fen unb 2T(itIeib los-

•suifommen, nid^t, um [\di t>on einem gefäl)rlidien ^ffeh ^urd^

beffen oel^emente €ntlabung 3u reinigen — fo oerftanb es 2Irifto*

teles — : fonbern um, über Sdhveden unb 2T(itIeib l^inaus, bie

eu?ige £ufl bes IDerbens felbft 3u fein — jene Cuft, bie and\

nodi bie Cuft am Dernid^ten in fid? fd]Iief^t".

5d]openl)auer i^at il^m ben Blid geöffnet für bie büfteren

Seiten ^qs Dafeins unb für bie ZHad^t b(^5 3nftinftit?en, bes

IDitlens 3um Ceben. ^ber fdion je^t fiet^t er nid^t bas fjöd^fte

barin, biefen lOillen 3um £eben 3U oerneinen, fonbern \\:in 3U be-

jaijen. 7>a5 Symbol bafür ift ii^m X)ionYfos. Unb Don l^ier

aus glaubt er bas ältere (ßriedientum erft 3U oerftel^en. 3^^

lOagners 2T(uriftragöbie fie^t er eine cSrneuerung ber beutfd^en

Kultur. Denn in biefer bemerft er feit ben politifd^en (Erfolgen

ber 3^^^^ 1866 unb \870 nur §eid)en bes Derfalls: ein Über*

fd]ä^en ber materiellen Seite ber Kultur, rD03u aud^ bas ganse

poIitifd]e (ßebiet red?net; ein Itberiüudiern ber unfrud^tbaren,

pebantifd^en (ßelel^rfamfeit, befonbers ber biftorifdjen, bie ba3U

neigt, alles gefd^id^tlid] (ßeroorbene Dernünftig 3U finben unb ftd^

Dor il^m 3u beugen; ein §ug 3um Demofratifd^en, ber fid^ '^ud]

3eigt in ber Über- unb 2T(affenprobu!tion ber ftaatlid^en foge-

nannten „Bilbungs"anftalten, bie uns Ijöd^ftens fatte, felbft-

3ufriebene „Bilbungspl^ilifter" liefern. —
2(uf biefe genial^romantifd^e periobe jugenblid^en überfd]roangs

folgt eine 3 u? e i t e nüditern-ffeptifd^e, in ber pontiüiftifd^e unb

aufflärerifd)e 3^^^" DorBjerrfd^en.'^* Diefe periobe ift bie !ür3efte;

ibre Bebeutung beftel^t barin, ba^ Hie^fdie bm bis bal:jin entl^u-

paftifd] Derel^rten 2TIeiftern SdiopenI:^auer unb IDagner fritifd]

gegenübertritt, ba^ er über bie tiefften IDertfd^äfeungen unb

Strebungen bes eigenen ITefens 3ur Klarl^eit gelangt unb feine

eigene 2T(aI^nung r»errDir!Iid^t: XDerbe, ber bu bifti"

M „menfcf^Iicfies, ^lasumenfdilidies" 3 Bbe. 1878—1880.

10*
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Den ^nfto§ 3u bicfer IDanblung qah i^m bic (£nttäufcf]ung,

bic er an Wagner erlebte. ^Is beffen fünftlerifcbe plane in ben

5eftfpielen 5u Bayreutl] il^re DerroirHid^ung gefunbcn, ba er»

fannle Hie^fd^e, ba^ von l|ier aus eine tiefgreifcnbe Umgeftaltung

ber Kultur nid]t ju erroarten fei; r»or allem aber ftieg il:|n IPagners

£iinncigung 3um (EI:|riftentum (im „parfifal") ah. Ttunmei^r

fielet er im Kiinftler „ein an fid] fd]on 5urücfbleibcnbe5 rOefen",

bas bie religiöfen unb f>I:|iIofopI:^ifd'?en 3i-*ttüiii^i'^ ^^c ZHenfd^en

nerlierrlidit unb oereroigt. IDeit I]öl|er ftel:|t ibm jefet ber tDiffeU'^

fd]aftlid]e ZHenfd^.

§ 3. Die „5oratljuftra*pcno5e". ^cie^fd^es Künftlernatur mit

il^rem geroaltigen 5d]affen5brang fonnte auf bie Dauer in ber

roiffenfdjaftlidjen (£r!enntnif fein oolles (Senügen finben: ber Der*

fünbigung eines neuen 2T(enfd^enibeaIs, bes „il b e r m e n f d-j e n",

ift bie le^te, bebeutfamfte periobe feines IDirfens geroibmet. Sie

trägt alfo, tro^ aller Perfid]erungen Hiefefd^es, „jenfeits von (Sut

unb Böfe" 3u ftel^en, eine „moralinfreie ^ugenb" 5u vertreten, ein

üorroiegenb e 1 1^ i f d] e s (Sepräge. 3n ber (Seftalt bes ^aia'

tl:juftra 3eid]net er ben Derfünber bes neuen jbeals unb 3ugleid]

feine Perförperung. Dabei i^ält er andi in biefer periobe eine

pofitioiftifd^e €r!enntnistl|eorie feft. <£r befampft jebe 21Iera*

pliy\\t jebe Cel^re Don einer „toal^ren WeU".°^ Die W<>lt ber

Sinne ift iB)m eine ein3ige, alle IDelten ber Hletapbvn^ w"^ ^^^

religiöfen (Slaubens fmb il:|m erträumte „i^intertüelten". <5ott

ift ibm „tot", unb er liat ein flar!es (Sefübl bafür, wcldf tief-

greifenbe HmrDäl3ung ber Perluft bes (Sottesglaubens für bas

menfd)Iid]e (ßeiftes* unb (5emütsleben bebeutet, ^fud^ eine per*

fönlidje Unfterblid^feit, als fortleben nad^ bem ^obe, lebnt

nie^fd^e ah, bagegen lelirt er bie „e to i g e XX) i e b e r ! u n f t"

aller Dinge. Da bie IDelt nad] feiner ^nfid^t aus einer enblid]en

Say üon Elementen beftel^t unb nur eine enblid^e Energiemenge
entl^ält, fo !ann bie ^n3al^I ber !aufal aufeinanber folgenben

lDeIt3uftänbe nur eine enblid]e fein. Die ^eit aber ift unenblid^.

Sinb bie möglid]en Kombinationen ber }X)eIteIemente erfd^öpft,

fo muffen fie Don neuem beginnen unb immer toieber in ber-

felben IDeife ablaufen. „T>as groge 2^ahit bes IDerbens brel^t fid]

ß9 Die tDtdjtigften Sdjriften biefer pertobe finb: „2lIfo fpradj gara-
tl^uftra" 1885/4. „3enfetts oon (5ut unb Söfe" 1886. „gur Genea-
logie ber lUoral" I887. „Die (ßö^enbämmerung" ^888. „Der ^nti»
dirift" 1888.
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immer tüicber von neuem um." 3m „^arat^uftra" ift biefe iCel^re

von ber etoigen IDieberfunft (bie übrigens Hie^fd^e fdion bei

feiner Sefd]äftigung mit ber antuen pbilcfopi^ie entgegengetreten

fein mugte) nid]t rationell begrünbet, fonbern als ein myftifd^er

(Slaube Derfünbet. (Srgreifenb fd]ilbert er jugleid^ bas lieber-

brürfenbe biefes (Glaubens; benn aud^ aUes Kleine, ZTiebrige unb

(Semeine toirb eiüig it?ieber!el:^ren. IDas ilin aber biefen (5Iauben

ertragen lägt, bas ift bie Über3eugung, ba^ es bei bem 2T(enfcben

ftel^e, bie (£nttDidIung aufroärts 5um Übermenfd^en 5u lenfen.

Unb roenn ber 2Tienfd] nun im fjinblicf auf biefes 2>^eal tto^

allem Sd^ujeren bas Ceben roill — nidjt e i n mal nur, fonbern

un3äyigemal, fo be!unbet er bamit 3ugleicf^ bie entfd^Ioffenfte unb

fräftigfte S e j a I] u n g bes IDillenf 3um Ceben, bie fid^ benfen

lägt. 'Darin fiebt aber Hie^fdie (ber nunmel^r in ben voüen

(Segenfa^ 3u Sdiopenl^auers peffimismus getreten ift) bie Bjöd^fte,

bie beroifd^fte menfd^Iid^e Ceiftung.

Bei feiner „Umcoertung ber IDerte" ftellt fid) ibm als grunb-

legenbe IDertfd^ä^ung bie aller bioIogifd)en Betrad^tung geläufige

t^eraus: ba^ bas ^£ehen felbft böd]ftes (Sut, oberfter ^wed ift,

nid^t irgenbu:?eld]e im Ceben 3u errcidienben (5üter roie ^r!ennt-

nis ober (Slücf (im Sinne eines möglid^ft bebaglid^en ^uftanbes).

^ber n\d\t alles Ceben fd]Ied^tbin gilt ibm als toertDoII, nid]t bas

Ceben ber Kranfen, 5d]tDad]en, Entarteten, fonbern nur bas ge^

funbe, fraftDoIIe tehen, b. I:|. basjenige, in bem bie Cenben3 Dor*

i^errfd^t, bie er als bie „tieffte", „toefentlidifte" fd^ä^t. Das tieffte

IDefen alles Cebenben, ja alles Seienben ift il^m nämlidj (barin

bleibt er ^nl^änger 5d]openl^auers) Crieb, tDille; freilid] nid]f

tOille 3u Cuft unb (Senug, fonbern tDille 3ur Betätigung, 3ur

ÜbertDinbung r>on IDiberftänben, 3ur 2tneignung alles beffen, toas

bas £ehen erl^ält unb erl^öl^t, fur3 „ÖD i 1 1 e 3 u r ZTiadi t". X>ar-

aus ergibt fid] il^m feine „^afel ber IDerte". „Was ift gut? —
Mes, lüas bas (Sefüy ber VTiadtit, ben IDillen 3ur VTiadit, bie

ZTTad^t felbft im 2T(enfd)en ex^ökt Was ift fd]Ied]t? — mes,
was aus Sdiroädie ftammt . . . T^ie Sdbvoadien unb 2T(i6ratenen

follen 3ugrunbe gelten: erfter 5ai^ unferer ZHeufd^enliebe, unb man
foU il^nen nodi ba^n t^elfen. Was ift fd^äblid^er als irgenbein

Cafter? Das ZHitleiben mit allen 2T(igratenen unb 5diwad}en."
Me 3nftinfte, bie bas £ehen, ben IDillen 3ur ZTiadit bejal^en unb
förbern, fmb \lim gut, gefunb; alle, bie bas £ehen 3U mi6ad]ten
treiben, ftnb iijm fd]Ied]t, franttjaft, ^eid^en ber „Defabens".
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niefefd^c glaubt stod toefcntlid^ r»erfd]icbcne fittlid^c Sd^ä^ungen

unterfdjeibcn 3u !önnen, je nad^bem fte aus einer l^errfdienben

Sd^id^t Ijeroorgegangen finb ober aus „ben Bel^errfd^ten, b^n

Sflaoen unb ^bl^ängigen jeben (Srabes". "Dies ergibt bie beiben

(SrunbtYpen ber „fj e r r e n"- unb „5 f I a r e n m o r a I".®° Sinb

es bie fjerrfd]enben, weldie ben Begriff „gut" beftimmen, fo

finb es bie eri^obenen, ftolsen ^uftänbe ber Seele, toeld^e als t>as

2Ius3eid^nenbe unb bie ^angorbnung Beftimmenbe empfunben

rourben. „Vev votmlim^ ZU.en\d\ trennt bie tOefen Don [idi ab,

an benen bas (5egenteil fold^er gel^obener ^uftänbe jum ^tusbrud

!ommt: er r>erad]tet fie." „(ßut" unb „fdiled]t" bebeutet in ber

fjerrenmoral fooiel roie „oornetim" unb „oeräd^tlid^". „Peraditet

roirb ber 5^igc. ber :^ngftlid]e, ber Kleinlid]e, ber an bie enge

nüyid^feit ^enfenbe; ebenfo ber ZHigtrauifd^e mit feinem un-

freien Blid, ber Sid^-^rniebrigenbe, bie fjunbe-^rt r>on ZTienfd],

tt>eld^e [xdi mifel^anbeln lägt, ber betteinbe Sd^meid^Ier, cor allem

ber Cügner." „Die oornel^me 2trt 2T(en(d] füyt fid] als toert*

beftimmenb, fte Biat nid^t nötig fid] gutl^eigen 5u laffen, fte urteilt:

„u?as mir fd^äblid] ift, bas tft an fid? fd]äblid]", fte roeig [\d\ als

bas, was überl^aupt erft (£i)re ben Dingen r>erleil^t, fie ift u fite-

fd^affenb." „3Tri Dorbergrunbe ftel^t bas (Sefül:^! ber 5üIIe ber

VTiadit, bie überftrömen a>ill, bas (5Iüd ber t^oB^en Spannung, bas

BetDugtfein bes ^eid^tums, ber fd^enfen unb abgeben mödite."

„Der r>orneI:^me ZTTenfd^ el^rt in fid^ ben TXiädtiiiqen, audi ben,

tt»eld]er 2T(adit über fid^ felbft l^at, ber 5u reben unb 3u fd^roeigen

Derftel:^t, ber mit Cuft Strenge unb ^ärte gegen fid] übt unb

(£l^rerbietung r>or allem Strengen unb Barten ):iat"] nid>t minber

tiefe €l|rfurd]t oor bem 2tlter unb t>or bem ^erfommen.'^ Vov

allem gilt l^ier ftreng ber <5runbfa^, „ba^ man nur gegen Seines-

gleid]en pflid^ten ):iahe"; ba^ man gegen bie ITefen niebrigen

langes, gegen alles ^^^ßtnbe nadi (5utbün!en ober „tDie es bas

«0 €r fügt t}tn3u, „ba^ in allen Ijöljcren unb gcmifdjtercn Kulturen
andi Pcrfudje ber Vermittlung beiber ItToralcn 3um Porfdjein fommcn,
nodi öfter bas Durdjeinanber berfelben unb gegenfeitige IRifeüerftetjcn,

ja bisipeilen il^r tjartes ZTebenetnanber — fogar im felben ItXenfdien,

inncrt^alb einer Seele".

»^ „IDenn umgefeljrt bie irtcnfdicn ber ,mobernen 2^een* beinalje

inftinftlo an ben ,(^ortfdjritt* unb bie »gufunff glauben unb ber ^Idjtung

©or bem 2llter immer metjr ermangeln, fo »errät fidj bamit genugfam

fdjon bie unpornet^me ^erfunft Mefer 2^^^^»"
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fyt^ ir>in" B^anbelrt bürfe unb jebenfalls „jenfcits von <3ut unb

^öfc — : I:^ierl:^m mag ZTTitleibcn unb berglcid]ßn geboren"

.

Die fjerrenmoral ift 5ugleid^ ber ^lusflug ber fräftigen, leben*

bejabenben 3nftinfte: in il^r fprid^t „bie Beeile, gefunbe 5elbft-

fud]t, bie aus mäd^tiger Seele quillt, ju ber ber t^ol^e £eib gel:|ört,

ber fd^öne, fiegl^afte, erqui(ilid^e".

X>ie 5fIat>enmoraI bagegen entfielet unter Dergemaltigten, (5e-

brücften, Ceibenben. 5o ift fte 5ugleid7 bie Zfiotal ber (Entarteten,

ber 2T(üben unb 5d]tr>ad]en. 3" ibr fpricbt ein pefftmiftifd^cr

^rgtDoI:^n gegen bas Ceben, Perfall unb (£nt5rDeiung ber 3"''

ftinfte, get^äffiger Heib („^effentiment") gegen alles ^öl^ere. Di^
(ßuten ber ^errenmoral erfd^einen l^ier als graufam, gefäl^rlid],

als ,,böfe"; umgefel]rt fommen l^ier „bie gefällige, Ijilfbereite

fjanb, bas roanne ^er3, bie (Sebulb, ber 5l^i6, bie Demut, bie

^reunblid^feit 5u (£l|ren — benn bas ftnb l]ier bie nü^lid^ften

€igenfd^aften unb beinal^e bie ein3igen ZTIittel, ben Drucf bes

Dafeins au53ul|alten. Die Sflaoenmoral ift roefentlid^ Hü^lid)-

feitsmoral". 3^^ entfprid^t aud} bas Perlangen nad\ „freil^eit,

(5leid]l^eit unb Brüberlid]!eit". ZTäi bem 3ubentum unb ^El^riften»

tum finb bie Sflaoen, bie „Piel3ur>ielen" obenaufgefommen, fie

l^aben i l^ r e moralifd^en 5d]ä^ungen 3u ben l^errfd^enben gc*

mad]t. So ift bie Entartung l^ereingebrod^en über bas ftol3e

(5ried]en- unb ^ömertum, aud) über bie (Sermanen, jene „blon-

ben Beftien". Xlut in ber ^enaiffance, in (ßeftalten u?ie Cefare

23orgia, ift bie fjerrenmoral wkbet aufgelebt; aud^ in einem

Hapcleon I. („biefer Syntl^efis von Unmenfdi unb libermenfd^").

Hiefefd^e toill bie fjerrenmoral roieber 3um Siege füllten. (£r

fämpft barum leibenfd^aftlid] gegen bas Cbriftentum, in bem
er lebiglid' bas ^s!etifd]e, IDeltDerneinenbe bead^tet, er fämpft
gegen bie d^riftUd^e ZTioxal, als typifd^e SHaDenmoral ber i^erbe,

ber fleinen fCeute; er fämpft aud^ gegen bie (englijUe) utilitarifd^e

unb eubämoniftifdie ZHoral (5. 124 f.) mit ibrer iorberung bes

„grögtmöglidien (5lücfs ber grögtmöglid^en Sal^l", benn alles

Streben nad^ tOol^lfein, nadi ^el^agen gilt il>m als pöbell^aft;

er „trad]tet nid]t nadi (5Iüd, er trad)tet nad^ feinem IPcrfe".

!£r fämpft enblid^ an gegen alle bemofratifdicn unb fo3ialiftifd]en

i^eftrebungen: er fielet bcrin nur öbe vSleid]mad>erei, r>erab-

brücfung bes Portrefflid^en auf bie niebrige Stufe ber „Piel3U*

riclen". So liegt il^m and\ ber (Sebanfe fern, alle 3u ^In*

Iiängern ber ijerrenmoral ijeransubilben, aber bencn, bie es
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faffcn fonnen, foll ber Sinn eröffnet roerbcn für bas 3 b c a I

b e 5 r>ornel]men, bes Bieroifdicn 21Tenfdicn, b. I7.

bes ,.Ü l) e r m e n f d^ e n". tPenn es nid7t von iqncn felbft er*

reidit roirb, bann oielleid]! von tt^ren Kinbesfinbern, benn nur

im Perlaufe ber (Generationen läßt fid) biefe iiberart I^erau'

5Üd]Ien. 2(ber tcenn i{]re Pertrirflid^ung bisl^er nur Zufall u^ar,

fo foII fie je^t bas ^iel planpoller ,§üd]tung toerben. Vot allem

ift es bie Sud]t bes großen £ e i b e n 5 , bie alle ^rl^öbunrjen

bes 2T(enfd]en fd^afft; „es beftimmt beinat^e bie 2^angcrbnung,

m i c tief 21Ienfd]en leiben fönnen". ,,€ine 21 r t entftebt, ein

tEypus toirb feft unb ftar! unter bem langen Kampfe mit tüefent*

lid] gleid^en ungünftigen Bebingimgen." So gelangt

ttiet^fd^e 5U einer 5d]ä^ung bes Kam??fe5 unb Krieges als bes

tüertDoUften 2T(itteIs 3ur Böberentmidlung; ja er trirb it^m ge-

legentlid] 5elbft3tr)e(f. „T)er Krieg unb ber VTlui haben mebr

große X>inge getan, als bie Hädiftenliebe." „3^^^ fcigt, bie gute

5a(i)e fei es, bie fogar ben Krieg t^eilige? 3<i^ fcig^ cud^: ber

gute Krieg ift es, ber jebe Sadie l^eiligt."

IPoI^Ibefinben, roie bie englifd^en Utilitariften es oerftel^en, bas

ift ja !ein giel, fonbern „ein ^uftanb, tüeld?cr ben 2T(enfd]en als-

balb Iäd]erlid] unb vexäditVid} mad^t". "Die toal^rbaft oornet^men

2T(enfd]en fmb aud] nid]t, toie „bie Tölpel" meinen, „2T(enfd]en

obne pflid]t", fie ^nb „eingefponnen in ein ftrenges (5arn unb

;^emb üon pflid]ten unb fönnen ba nidit l^eraus", aber fie

benfen nid^t baran, il^e pflid?ten 5U pflid]ten für jebermann

{]erab3ufet^en; fie roollen bie ein3ige Derantn:)ortIid]!eit nid^t ab-

geben, nid|t teilen; pe red]nen ibre Dorred^te unb beren Ausübung

3u it^ren pflidjten. Sie fmb über3eugt, „ba^ bie 5orberung (£iner

VTioxal für ^Ue bie Beeinträd)tigung gerabe bes böigeren ZHenfd^en

ift" ; ba^ es oielmebr eine ^angorbnung jroifd^en ^enfd^

unb 2T(enfdi, „folglid] aud] 5n?ifd]en VTioml unb ZTioval gibt".

Sie ujiffen fid] nid]t als Diener bes (Semeinroefens, fonbern als

beffen „Sinn unb l]öd]fte ^ed]tfertigung". '^l^t (Srunbglaube ift.

ba^ bie (Sefellfd^aft nid]t um ber (Sefellfdiaft toillen ba fein

bürfe, fonbern nur als Unterbau unb (beruft, an bem fid] eine

ausgefud]te ^rt tOefen 3u iB^rer böigeren ^tufgabe unb überl^aupt

3u einem l]öl]eren Sein emporsul^eben permag: „üergleid^bar

jenen fonnenfüditigen Kletterpflansen auf 3ar»a, tüeld^e mit it^ren

^rmen einen (£id]baum fo lange unb oft umüammern, bis fie
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enblidi, liodi über ibm, auf il^n gefüllt, in freiem Cid^te il^re

Kronen entfalten unb ibr (Slücf 3ur Sd^au tragen !önnen."

Ztie^fdjes erfenntnistl^eoretifdje 2tnfidjtcn finb nidjt aus-
geglidjen. (Er neigt 3um fortgefd^rittenften pofitioismus, ber bie (£r»
fenntnis auf ben Beujufetfeinsini^alt einfdjränft, in den Kategorien nur
fubjeftioe guredjtlegungen, menfdjlidje ^utaten fielet, babei oertritt er
aber in feiner Seljre ron ber emigen XDieberfunft eine gan3 realiftifdje

2luffaffung; benn bie Welt ift ijiernad^ unabtjöngig com €rfennenben
üorl^anben, unb aües (Sefd^etjen in itjr gilt 3ugleidj als ein !aufal not-
n)enbiges.

Diel bebeutfamer ift 2Tie^fd^e für bas (Sebiet ber IDerte, be»

fon^ers ber f i 1

1

1 id^ e n XDerte.

2ln3uerfennen ift 3unä(ijft, tia^ ZIiel3fdje ber ^orfd^ung nad^ ber (£nt«

ftel^ung unb (£ntn)itflung ber IHoral neue Seitgebanfen gegeben, unb
ba^ er mit Tiadibxud bie ^rage nad^ bem biologifdjen tOert ber ItToral

felb(t aufgetporfen t^at 2Todj ujertcoller ift, ipas er 3ur (Seftaltung eines
mobernen fittlid^en Betpu^tfeins unb Ittenfd^enibeals fd^öpfcrifd^ leiftete.

60 einfeitig unb unbillig bie Beurteilung bes Ctjriftentums bei

Hiei3fdje oft ift: ba^ er fidj im fd^arfen (Segenfa^ 3ur d^riftlidjen XDelt»

unb Sebensauffaffung rou^te, barin lag fein irtifeoerftänbnis; ber ba^

[einsfreubige, rein biesfeitige Sinn bes 2tltertums ift in iljm roieber

3ur rollen ^errfd^aft gekommen; bamit aber aud^ t5er ariftofratifd^e ^ug,
ben bas antife (ipie nid^t minber bas neu!^umaniftifd^e) IHenfdjenibeal

trug. Das fdjärft ii^m ben Blitf für bie „Diftan3" unter ben Vflen^&ien,

für bas (Seniale unb bamit für bas 3^fti^^tiüe, .bas (Ererbte. Diefe

Sdi'di^ünq, bes (genialen, ^es Unbeu?ufeten, nidit minber ber !ünftlerifd^e

(5runb3ug feines IDefens unb fein Eintreten für bas ^ed^t bes 3""
bioibuums oerbinbet ihn mit ber ^omanti! (beren üeretjrung für (Boetlje

er audi teilt).

2Tiet3fd^es Übermenfd^enibeal freilid^ fielet feinesroegs in fo buv&i'

gel^enbem (Segenfa^ 3U bem d^riftlid^en (wie es \\&i n)enigftens unter ben

Deutfd^en I^erausgeftaltet tjat), infofern aud^ in biefem fräftige Gebens»

unb Diesfettsbejatjung enthalten ift. Übrigens mtfd^t fid? bei 2Tiel3fdje

bie äftljetifdie Betounberung ber fraftooUen 'Saxhaxen unb bes grau-

samen, ffrupellofen (Semaltmenfd^en immer nod^ ijinein in bie Sdjä^ung

bes feinfül^ligen unb oornebmen Kulturmenfdjen, ber I^eroifd^ bas ^urdjt-

bare bes Sebens überroinbet unb ben IHut unb bie Stärfe befi^t, fidj

unb fein ^ehen nadi ben Bebürfniffen unb 3"fti"ften ber eigenen,

e b I e n ttatur 3U geftalten. (Dafe 2tiet3fd^e nur an f I d^ e benft, 3eigt

feine Bemerkung, ein (Er3teber, ber I^eute prebige: Seib roal^r! feib

natürlidj! gebt eud^ n?ie itjr feib!, — fold^ ein „tugenbt^after unb treu-

Ijer3iger (Sfel" muffe balb nad^^ tUitteln fud^en, bie „2Tatur aus3utreiben"

— voas freilid^ unmögli(i} fei.)

(gs berufet alfo auf einer feljr oberfläd^Iidjen unb mi^günftigen 2luf-

faffung 2tiet^fd)es, ujenn unfere ^^einbe im tDeltfrieg il^n als ben ptjilo-

fopMfä^en Vertreter eines barbarifd^en tTtilitarismus gebranbmarft

i|aben. VOie febr er ron fäbelraffeinbem (£I|auDinismus entfernt u?ar
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nnb njefteuropäifdje Kulturgemeinfdjaft fdjä^te, 3eTgt fdjon bie ZaU
fadjc, ba^ er feinen 3bealmenfdjen gern als ben „'guten Europäer" be-

3eicijnetc. tDenn er friegertfdje Sinnesart iDürbigt, fo fielet er barin
bodj nid^t »bloßes blinbes Draufgängertum'', gar rein irbifdje tUadjt»
gier unb ^errfdjfudjt. (Er fd^ä^t üielmeljr oor allem im Kriege bie

Selbftl^errfdjaft über bie eigenen triebe unb (Belüfte, bie Kraft 3U Der»

3id^ten, 3U leiben, 3U opfern, ben ritterlidjen (5eift, ber ben ^einb
adjtet unb un3ugänglid^ ift für (5etjäffigfeit, 2:Teib unb Hadjfucfjt. Va^
foldje friegerifdje Sinnesart nid^t blo^ im eigentlidjen Kriege nötig ift,

fonbern aud^ im 2lingen mit ber Ztatur unb mit fidj felbft unb in ben

geiftigen Kämpfen mit ben 2Tebenmenfd^en, bas befagt fd)on (ßoetljes

tPort: „IHenfdj fein I^eifet Kämpfer fein", 2lud^ ift einleudjtenb, ba%
biefer friegerifd^=ritterlici^e Sinn fet^r lootjl in ben I)ienft ber f d^ e n f e n»

^b en Siebe treten fann, bie ja einen fjerrfdjenben ^ug in ZTiei3fcfjes

3beal bilbet unb biefem mit bem d^riftlidjen tiefe Übereinftimmung
Derlett^t.

€rft nad^bem 2Iiet3fd)e bem 3^i^f^^Tt oerfallen luar, tjaben feine Sdjrif-

ten fid^ "^aiin gebrodjen, ja er ift in ben 90er Z^k^^n rafdj 3um ITtobe»

pljilofopl^ getDorben. €r tjat babei auf innerlid^e Unreife nidjt immer
günftig gen)ir!t. Zlie^fdje felbft bemerft einmal in einem Briefe (1888:

„2<ii fdjreibe gan3 unb gar nidjt für bie gärenbe unb unreife Filters-

flaffe/ Seine Sd^riften cerbienen aber nid^t blofe einen 21ugenblids»

erfolg. 2Iudj ruijt itjr IDert nid^t nur in ber meifterijaften fprad^Iidjen

^orm. 2lus itjnen fpridjt oielmel^r eine geiftooUe, tieffinnige, fein-

fül^Iige unb Dornetjme perfönlidjfeit, bie uns ^üljrer fein fann im
Streben nadj innerer ^reil^eit unb Selbftänbigfeit, nadi geiftiger Stärfe

im £ebensfampf unb nadi eblem IHenfd^entum. Soldjes Streben ift

übrigens burd^aus nid^t uncereinbar mit bem €intreten für eine meljr

bemofratifdje (5eftaltung bes Staates unb für tt>irtfd|aftlidje unb f03iale

2leformen. Durdj all bas foll ja gerabe ein guftanb befeitigt irerben,

in bem bie ^angorbnung ber Htenfd^en in Ijol^em tUafee burdj äußere

Zufälligkeiten oon (Seburt unb Sefi^ beftimmt wirb. Unb fo mirb es

übert^aupt gelten, gerabe gegenüber einer fo fuggeftio mirfenben perfön*

lid^feit iDie 21ie^fd^e bes garatt^uftra^tDortes eingeben? 3U fein: „JHan
rergilt einem Scfjrer fdjiedjt, u?enn man immer nur ber Sd^üler bleibt."

^atfäd^Iid^ ift 2Tie^fd|es perfönlid^feit unb IDerf 3U ftarfer tDirfung

in unferem beutfd^en (5etftesleben gelangt. Unb roenn audj bie „S^^"
pf^ilofopt^en" il^m nod^ 3um Seil of^ne tieferes Derftänbnis gegenüber»

ftetjen, fo 3eigt bod^ bie Literatur ber (5egenu)art gar vielfältig ben €in«-

flu§ Zlie^fdjes ober Berüijrungen mit il^m.
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VERLAGVON QUELLE 'S) MEyER IN LEIPZIG

Dberrd)u(raf Prof. Dr. fH. 3)]effer

Sichte
ßine ßinfüf}rung in feine 6d}rif(en.

163 ©eifen. @ef)cffct 27?. 4.40. Öebunben OJl. 6.40.

(Sd^toertic^ lann ein bcutfc^er iß^tlofo^j^ ber ÜScreanöcn^cit unfcrcm SSolfc

in feiner ßegennjärtigcn Säße mei^x geben at§ gerabe gierte. 2lber feine

Schriften finb burc^hjeg fd^njer jn berfte^en. 93erfaffer bat eg ficb be^balb
3ur Slufgabe getnacbt, biet bie ©ebanfengänge f^icbteS in mögüc^it bcxftänb=
lieber gaffung ber ©egenmart nabe jn bringen. Slttembalben fmb für

^'idfU^ :^ebren SSetegfteüen au§ feinen SBerfen mitgeteilt unt> baburcO
erreicht, ia^ ^\(i)U felbft oft ju SBorte fommt.

ßine pt)i(Dfop{)ifd}e ßrorferung ber jlfflic(}en

(Srunbfragen.

136 6eitcn. (Sc^cftet M 3.20. Oebunben 0??. 4.20.

Sie Sarftetfnng befc^ränlt ficb anf bie inefentliö^en Probleme ber @tbil,

be^anbelt biefe aber eingcbenb unb in gemeinberftänblicber SBeife. SSor

oltent ftrebt fie 2ebcnönäbe an. ©ie bölt ficb barum in engfter fjü^lung
mit bem fonfreten fittücben SSettJUfetfein unfereS SSolfeS unb unferer 3ett.

(Sie ift aucO nicbt bloß önbibtbualetbil, fonbcrn äugleicb ©oäialetbif, unb
fie berüdficbttgt befonber» bie S3eäiebungen be§ (Sittlicben ju anberen
^ulturgebieten )t»ie SRecbt, 2!Birtfcbaft, SReligion, (Sräicbung. SSiet berbanit
t>a§ Söucb 5^ant. ^ilber eg toabrt aucb ibm gegenüber feine ©etbftdnbigfcit.

5^icbt ber Söegriff beä ©efe^eS iüirb al§ ©runbbegriff gefaßt, njie e^ bei

S^ant ber ^aii ift, fonbern ber SSegriff be§ SBerte^.

121 ©cifen. ©e&unben 0??. 5.40.

2)a§ 93udö ift für 9JJenf(3öen, junge h?ie alte, beftimmt, bie ha§ S3ebürfni§

bcgen, über bie fittücben fragen jur ^larbeit äu fommcn, um au§ eigener

(Sinfid^t bctauS ibr ic>anbein äu beftimmen, ibr 2zbzn äu formen, ©g ent=

bält nicbt SRoralbrebigt, fonbern Söermnung über 9}loral. 2)ie SSerluilberung

unb ber SSerfatt, ben wir beute mit banger (Sorge um bie 3ufunft 2)eutfd^'

Ianb§ erleben, brängen iebem Senfenbcn bie (5tlenntni§ auf, hah t)a§

(Ergeben eine§ SSoIfe» unb ha§ <Bd)id\al feiner Kultur im Snnerften bebingt
ift burcb feine Ttttücbe igjattung. ®o bilft t>a^ 33ucb gerabe beute biefem
©ebot ber (Stunbe. 2ebrer, bie SPloralunterrid^t erteilen, toerben e§ mit
größtem erfolge benu^en.
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siexan^eQcbzn Don ^onroD JÖöHer unb (3corQ Utmer
^z^ex V>anb oon 140-200 Seiten mit 3aljlreid>cn 2{bbilb. (5ch. IIT. 6.—

"^J
n btc 3iiÖ^"^ ipcnöen fie fidj und an ben Xdann aus bem Polfe, um

"^mit iljrer frreng üIlgemeinoerftänMtd^en nnif alfo im beftcn Sinne

pofulärcn Darstellung l<enntni5 ber Hatur unb ^inregung 3U eingeben-

ber Befd^iftigung mit ihren €rfd)einungcn in bie n^eitefien Kreife 3U
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überbauem bie HIobe un^ ip?erben ihren IDert über btn (Eageserfolg

ipeit {jtnaus beljaltcn. ITIan ninnitt fie Ititmer tpie^er $ern 5ur Iqanb,
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